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MITTEILUNGEN
des

Österr. Vereins für Bibliothekswesen.

'ix. Jahrgang. Wien, den 6. April lOOs"" Nr 1.

Die Wiegendrucke in der Bibliothek des

Franziskanerklosters in St. Pölten.

Das Fransiskanerklaster in St. Pölten wurde auf Anregung des

hl. Johannes Eapistrsn ina Jabre *1455 durch milde Beitrage dcnr

Bfirgerscbaft gegrflndet and befand sich bis zum Jahre 1784 in dem
an die alte Maximilianskapelle angebauten Elostergeb&ude. Als 1784

ein Priesterseminar erriehtet werden sollte, wurde für dasselbe das

bisherige Franziskanerkloster . ansersehen, weil es in der Nfthe der

zur Kathedrale erhobenen Kirche des Augustiner-Chorherrenstiftes

günstig gelegen war. Den Franziskanern wurde das aufgehobene

Karmeliterkloster zugewiesen. Dieses war in den Jahren 1757— 1773

erbaut worden. Für die Bibliotliek liatten die Karmeliter einen

schönen, durch zwei Stockwerke gehenden Saal bestiiniut, der auch

schon mit zierlichen Wandschränken versehen war. Da die Karmeliter

nur etwas über 20 Jahre daselbst wohnten, durfte ihre Bibliothek

unbeileittend gewesen sein, weshalb von ihr auch nichts bekannt

geworden ist. Als die Franziskaner ihr neues Hans bezoL^^en, brachten

sie auch ihre Bibliothek dahin. Durch längere Zeit biieb sie wehren

der geringen Anzahl der Patres und werren anderwärtiger Arbeiten

unfjeordnet. bis sie in den letzten Jahrzehnten einigermaßen in

Ordnung gebracht wurde. Die Bücher stammen zum größten Teil

aus dem 16. und dem 17. Jahrhundert und es dürften sich wohl

manche Selteniieiten darunter tioden. in einigen Jahren wird eine

gründliche Ordnung und Katalogisierung durchgeführt werden. Ein

<rroßer Teil der Bibliotkek stammt aus dem Franziskanerkloster ,ad

Paradisum' bei Ried am Riederberg, V. o. W, W. Dieses wurde

1529 von den Türken zerstört, so daß heute nur mehr einige Mauer-

reste daran erinnern. Die Bibliothek wurde jedenfalls ?or den Feinden

in Sicherheit gebracht und kam so nach St. Pölten, wo sie erhalten blieb.

In den betreffenden Bachem findet sich der Vermerk: ,ad Paradisum*.

1
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Die Wiegendrucke sind gut erhalten, fast alle in festen Ein-

bänden ans jener Zeit. Zahlreich vertreten sind die Druckereien in

Basel. Niinibert^ und Venedig; viele Bücher sind dop>pelt vorhanden.

Nach H(ain) und Fr(octor) war es möglich, fast alle zu bestimmen.

Die Nummern 13, 115, 163» 164, 159, 170, 171, 178, 176, 177,

201 worden nach anderen Torliegendeo BQehem bestimmt und dabei

wurde aaeh angegeben, mit welcher Nummer sie in den Typen Ober-

einstimmen. Eine genaue Beschreibung findet sich nur dort, wo Hain

and Gopinger eine solche nicht haben ; ganz davon abzusehen und
nur nach Typen za bestimmen, ist wohl nur dort mOglich, wo man
Tausende ?on verschiedenen Dracken vor Bich hat; sonst wird man
sich immer wieder auf eine genaue Beschreibung stfitien mQsaen.

Wie Tiel Zeit braucht es oft da noch, bei einem Werke, bei dem
rielleicht die lotsten Bl&tter fehlen und obendrein ein falscher Titel

hineingescbrieben ist, za einem Resnltate sa gelangen 1

Hiemit ist nun die Beschreibung der in 3t Polten vorhandenen

Wiegendrucke beendet. ') Im Archive der Stadt St. Pölten befindet

sich ein einsiges Buch aus den letiten Achtziger]' ahren, welches auch

hier, Nr. 13, miteinbezogen ist. Mögen diese Arbeiten einiges dazu

beitragen, das Interesse ftür die Kenntnis der Wiegendrucke aniu-

regen und auch anderwftrts xur Veröffentlichung der in manchen
Bibliotheken bisher noch verborgenen Schätze anzuspornen.

A, BMrtiauBat« Dmokwifk«.
I. Aigtborg.

1. Günther Zaine r.

1. — n. d. (nicht nach 1478.) —- Sp«culum liamonu MlTatiooU. -~ Fol. ~>

H. 14929. Pr. 1542.

2. 1474. ~ ßainera« de Pisis, pantheologia. — Fol. — H. »ISOie, Pr. 1548.

- 2 Ex.

8. — 1477. — Farinator, Inmeo aniniM. — FoL - H. *10880, Pr. 15&S. — 2 Ex.

4w — D. d. Biblia gennanica. — Fol. - H. *8188, Pr. 1577.

Fol. 52Sa (c n. cecexxi): d Eyn ende hat das ander baeh der

•treiter g dae man nennet in latein maehabeora. |

2. Anton Sorg.
5. — 1476. — Soccas, Serinones de tempore. — Fol. — a. 1. et typ. n. g. eh.

f. a. c. et pp. n. 404 ff. 2 cvl 61—53 1. — H. 14827. Pr. 1646.

Fol. 1 a vacat. — Fol. 1 b: INcipit tabula priine partis
|

hyeroalis
||

xicy. in qua primu ponit materia. scd'o
|]
uutiierus sermuuQ | tercio litera

alpha
jj
beti p reperienda materia irc. ||

— Fbl, lQb,e^,t: Bxplicit Registram

prime partia | byemalia videlicet | — I^W. il mcaC — AI. 19 «.* Inciplt

>) VgL M. d. 0. V. f. B. Jg. VIIL 1—11. 105-122.
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prologas U EXnrge % mortu
|j

is z illüibit te | cristnf Bph.' V. Q CogiUai

ttichi 1 9 ite.— FU. 198 b, eol, B. l, iOt Fun Tiddicet hjenudb MmonoiD
6iMei| de tenpora intitalttonun. qni* de raceo «|de nedolU eaere

pagine sttto eobobeenro ifit eztraeti finit feiiciter. | — 1^ iM ag Benno
prim*. De reearrectdoe domini. || ALlelaia. Dicit

||
Gregorius: qui

|] ad rere

predica
[I
tiunis verba se pparat etc. — Fo/. 397 b, col. 2: Kxplicit scd'a

pars Estiualis videlicet.
[]
— Fol. -398 a: UT pdicator sine difficulUte ad

ma U aum habeat eU. — SeqiUtur le^la. — Fol. 404 a, col. 2: Senuoues

•legantierimi Svcei de tfi | pore per eurenlmn enoi | noa coj regi U stri»

fiainiit felieiter: Aano domini | MCCCClsivi. nono knlddns JolQ. —

8. — 1489. — Melber, Toeabnlnrins praedicantiam. — 4. — H. *11042, Pr. 1710.

7. 1490. — Canceioloa, Mmieiies de laadibne Sanetonun. ^ Fol. ~ IL *44M,
Pr. 1714.

8. — 1492. Lavacrnm conscientiae. — 4. — H. *d958, Fr. 1721. — Die leUten

xwei Bl&tter fehlen.

9. — n. d« — Epiatoln de mieeria enratermn. — 4 — H. *M1S. Pr. 1724.

8. Jobann Wiener.
10. — U7Q. — QuUennaa. postilla. — Fol. — H. *8S54^ Pr. 1780.

4. Erhard Eiatdolt
11. — 1^9. ~ Caracciolna, aermonea de laudibus Sanctornm. — 4. — H. *4478,

Pr. 1888.

5w Peter Berger*
12. — 1488. — Rodrricus Zamoreniia, Splegal dee nenediUehen Leben«. — Fol.

— H. *mbO, Pr. 1917.

13. — D. d. — Leben der hl. Altväter. — s. 1. a. typ. n. 8. s. c. et pp. n.

fol. 178 ff. 2 col. 35 I. cum fi^'. lyl. — C. II. 2966 — Städtisches Archiv.

Das Bach ist onToilstandig; es fehlen etwa 10 bis 12 Blätter.

FIoL 1 as leb man alle die dae baeh B leaen daj ay nieht fragendt
||

nacb meiod oamen | den leb | hie «te. — JM. t h 4een,^JM, Sa: IN gottee
jj

namen A d men. Der
||
ewig uot

||
des ewig

|| en gottee Q ann unser | berr etc.

— Fol, 174 b, col. 2 1. 10: Uln nach vahen an die st | taffrede and sprüch

der hei
||
ligen altuäter uö einsid»^!

||
— Fol. 178 b, eol. 2 l. 33: wir in

cristo
) Ii
— Die Typen sind wie bei Pr. 1917; H. 8606 = Pr. 1916 kann

es Dicht sein, da C. 1. dazu 44 1. angibt.

II. Basel.

1. Berthold Ruppel.
14. n. d. — Caracciola«, quadrageaimale de poenitentia. — Ful. — H. *4420,

Pr. 7454.

8. Bernhard Eichel,
a - 1476. — BIbfia latina. - FoL — H. 8058. Pr. 7524. — Bei Pr. p. 642

feblt bei H. 8058 der Stern.

8. Johann von Amerbaeb.
18. — i486. — Caatiannt, CoUationea patron. — Fol. — H. *4562, Pr. 7667.

17. — 1487. — Nieelana Panormitaana, 1. paia anper 2. deeretaliani. - Fol —
a *12815<, Pr. 7678.

1*
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18. — 148t. • Nicokfw Panonnitanot. 2. ptn super 2. dflcraUlivm. — Fol. ~
H. «ISSlSs. Pr. 7674

10. — 1488. — Nioolftut PwionniUnnt, rapw 1. de«r«tiltiiiii. — FoL — H. *12815^

Fr. 7575.

20. — 1488. — Nicolaus Fanormituiaa, aaper 3. parte libri 2, deoretaiiam. —
Fol. — H. •12315«.

21. -> 14S8. — NicolaQB FanormiUnus. saper 3. decretaliom, — Fol. — H. *12815*.

22. — 1488.— Nieolana Panonnitanaa, snper4 decratelinm.— Fol.— H. ^2816*'.

28. — 1488.— Nieolma PaDormitanos, saper 8. deeretalivm.— Fol.~ H. *12B16<^.

Pr. 7576.

24. — 1489. — Johannes Nivicellenais, eoneordanttae bibliae et canonam. —
Fol — H. *9417. Pr. 7577.

25. — 1491. — Biblia latina. — Kol. — H. 3108. Pr. 7590.

28. — (1498—1502.) — Biblia latioa com postillia Hagonis de S. Caro. — Fol.

H. 8175», Pr. 7818.

27. — n. d. ~ GBUelmiu AlTemna, rhetorica divina. — Fol.— H. *8808, Pr. 7888.

28. — n. d. — Textus ]
:\s>>i ^nia domini aeonadttm qoattaor E?anfeliskaa. — 4.

— H. »9443, Pr. 7(;25.

29. — n. d. — Al}>honsus Diaz de JtfontalTo« repertorium Panormitaui. — Fol.

— H. 115t;6, Pr. 7628.

80. — D. d. — S. Beruardiuus, aermones de evangelio aeterno. ~ Fol. —
H. •2827, Pr. 7681.

81. ~ n. d. — 8. Bernardinos, qQadiageiimale de ehristiana religione. — Fol.

— H. 2834, Pr. 7682.

82. — n. d. — Pelbnrtus de Themesvar, steliarium eoronae b. V. Mariae. 4.

— H. -12562. Pr. 7640. - 2 Ei.

83. — n. d. — Biblia iatma. — Fol. — H. 3047, Pr. 7647. — Die ersten acht

Blätter fehleo.

4. Nikolaus Keßler.
84. — n. d. — 8. Bernardini», sennones de evangelio aeterno.— FoL — H. •2828.

85. — 1488. — Petras LombaYdni, libri aanteDtiamm. — FoL — H. *10195,
Pr. 7(170.

88. — 1492. — Petras liombardus, libri seDtentiaran eam eonclaaiooibaa Henrici
Gorichem. - Fol. — H. •10197.

' Fol. 1 a, tu.: TExtiis SoiitentiarQ com cnnclu
f|
sionib' Johänis ^ori-

cbem. nec-
j|
nö scriptis sctiThoine de Aqui

||
iiu ad Uauibalduni episcopuni.||

— FoL 2 a (e.«. a2): (c) Upiates ali^d de pe&nria ae te-|nattate noatra

ete. — 8tq, H. *10197. — fW. 8A9 o (e. a. B.): loeipit rejpstmai afe. ^
AtÜeuli «rrcmtt eUtmii.

5. Jakob TOD Pfortbeim.
87. — 1494 oder ir)04. Rosetanj exercitiorom apiritoaliom. — Fol. — H. 13996.

88. — D. d. — Ephraim, de compunctione cordis. — Foi. — iL 6597, Pr. 7711.

6. Dracker von Ueffreth, sermonos.

89. — 1489. — Sermoaea dormi aeenre de sanetis. — 4. — H. *15961>, Pi. 7714.

7. MichaelFurter.
40. — 1405. — Jrlianii ^Teder, qaadrageaimalo novam de filio prodigo. — 8: —

H. •13626, Fr. 7728.
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41. — 1497. — Johann Meder, qaadragwinidlA .ofam de fiUo prodigo. — 8. —
H. 18629, Pr. 7736. — 2 Ei.

«

8. Jo'hann Frohen mit Joliann Petri.

42. - 1498. Biblift latiu com pottüli«. — »1. — H. *dl72, Pr. 7768.

III. Bologna.

1. Heinrich ton Hiiarlem mit Johann Walbecic.
48. — 1482. — ügo Benzo, consilia medica. — Fol. — H. 9020, Pr. 6556.

2. Heinrich ron Haarlem, 4. PreBse.

44.*— 1487. — Beraardtts Parmensis, casus decretalium. — FoL — U. *2934,

Pr. 656Ö.

3. Unbestimmt, vielleicht Johann Schreiber?
40. — 147^. — Hieroujmos de Manfredis, tractatas de peste. — 4. — B. *10696.

IV. EBIIngen.

1. Xonrftd Fjner, I; PrMM.
48. *— 1472. — S. ThouM Aqainui Bomma, aeennda aacQodae. — Fol. — H.

•1460. Pr. 9i58.

47. — n. d. ~ 8. Tfaoinia Aquinu, «atena anroa. — Fol. — *1829, Pr. 2477.
•

* *
.

8. Eoarad FjDar». 8. ProoM.

18. — n. d. — 8. JohaDDoa Chrjaottonos, obnimentariaa in opiafcolam ad Hebraooa.

- Fol. - H. »5029, Pr. 2484.

Pr. bat im Index p. 794 ad Ephesios statt ad Hebraeos.

49. ~ n. d. — S. Johannes ChrjsoatomoB, termoaea XXV. — FoL — H. •5042,

Pr. 2485. — Fol. 1 fehlt.

56, — n. d. — S. Johannes Chr^sostomus, de coiupunctioue cordia etc. — Fol. —
H. «5045, Pr. 8486.

5L — n. d. — 8. JobaooM Cbijaoatomai, dialogaa de dignitate aaeerdotU. —
Fol. — H. 5050,. Pr. 2487.

82..— n. d. - 8. .Joaanea Cbiyaoatoni», homitiae 44. ~ Fol. — H. *5028,

Pr. 2488.

Y. Floreaz.

1. Barthülomaens di Libri.
55. — n. d. — Bartholomaeas Fontioa, .orationes. — 4. — H. 7227, Pr. 62Ö0.

Die leUteo 11 Bl&tter (ehlen.

VI. NifaiM.

I. Heinrieh Oran.
^ - 1498. — Bipodtio lijiDnoraiD. ~ 4. — H. •6785>, Pr. 8178.

^ — 1497. — Michael de HoDgaria, aormoaea de lanetia. ^ Fol. — H.-C.

9054. Pr. 3188. — 2 Ex.

56. — U99. — Micbael de Hongaria, aeimonea de «metis. — Fol. — EL *9055.

Pr. 8199.

W.^ 1500. — Beroardinus de Bustia, rosariam sermouum. — Fol. — H. 4164,
Pr. 8205.
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VII. Heldelberg.

1. Drucker des Lindelbach.
68. — 1489. — JobADiiM CarthuBieiiiis, notoe te. — 4. — H. *9Sd9, Pr. 8131.

VIII. Kill.

1. ülrieb Z«1I.

69. — (1472.) — S. Gregorius, pastorale. — 4. — H. •7981, Pr. 851, Y, 609.

60. — (nicht nach 1472.) — S. Johannes Chiytoetomni» de dignitefee eaeecdetU*

— 4. - H. •6048. Pr. 857. ?. 645.

2. Drucker des Dictjt.
61. — n. d. — Copia indnlgentiaruin de festo prae^entationis B. V. Mariae. s.

l ». typ. n. g. ch. 9. 8. c. et pp. n. 4. 13 flF., 26-27 1. - Pr. 1^84, V. 2,

Fol. 1 vacat. — Fol. 2 a: Copia indnlgötiaruin de institutöe festi

presen
||
tatiols beate marie per raeiSdissitii dnüi Adolfitl |

Archiepibcopam

inagantinam «oneeenniin
j| ( ) doUfot dei gratia laiMte magfltine | sedii

Arohieplii ete, — FoL iSa, L 26: ExpUett hietoria de pfttatione figiola

marie
||
— Fol. 13 h «omI.

68. — n. d. — Sermo de praesentatione B. Hariae Virginis. — s. L a. ^yp. •
g, ch. 8. 8. c. et pp. II. 4. 12 ff. 27 1. — Pr. 989, V. 1050.

Fol. / a : Inoipit sermo de presentatione beatissime air Q
gini«

Marie
|| ( ) Oiiite archam in sancturiü (nc) tSpli qd'

||
edificanit salomon.

ete. — FoL Ii th 27i rltatej eternam . 9 nobie. t^etare dignei 95 ameo Q

8. Drucker der Geschichte des hl. A 1 b a n u s.

68. — n. d. ~ Matthaeue de CnraeTia, de arte neiiendi. — 4. — Q. 5801,

Pr. 1008, V.m — Pr. hat im Indei p. 708 eUtt 1006 die Nummer 1001.

JM, i laeipit plogoe tn Hbrnm de arte meriS | di magietri ma*

thei de Cracouia sacre the H ologie professoris
; |] () üm de psStis ezilij efe.

~ Fol. n h, l. 17t £zpiidt Uber ntilie de arte meri | eodi Mgfi Hatbei

de Craconia;!

4. Johann Kol hoff sen.

t^. — 1478. — Nicolaus de Lyra, moraiis ezpotitio bibliae. — Fol. — H.-C.

1Ü374, Pr. 1039, V. 834.

66. ~ 1486. — S. Jebannee Cbijeeatomai, bemiliae »aper Jeaanem. — FoL —
H. «5667, Pr. 1066, Y. 644.

IX. Leipzig.

1. Konrad Kachelofen.
66b — 1498. — Juhannes Tauler, etliche and&chtige, gnte Predigten. — 4. —

a «16846, Pr. fl874.

2. Wol fgang Stockei.
67. — 1600. — Hagnaa Huodt, introdttfltorinm in phyaiea Arietotelie. — 4. —

H. «OOdl, Pr. 8066.

X. Lyon.

1. J u h ;i 11 n T r e c h 8 e 1.

68. — (nach 12. Sept. 1494.) — Üulielmos de Uckam. dialogas etc. — Fol. —
H. *1198ä, Pr. 8608.
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69. — 1495. — GaUelmaB de Ockam, opus uooagiota di«rain. — Fol. — H. *11935,

11946 je 1 Ex., Plr. 8605.

70. - 1488. — AvieoHM, Caawis Ub. 1. IlL IV. fiui. L — Fol. — E. «8214
Pr. 8616. Am 8«Umm tMm eiiiiga Blitker.

XI. Mailand.

1. Ulrich Scinzenzeler.
71. — 1495. — Michael Carchanos» sermonaham. — 4. — U.-C. *4505, Fr. 6090.

XII. HtlBi.

1. Peter SchOffer, alletn.

72. ~ 1476. — Bonilktioe Tin.. Uber TL demtaUnm. — PeU — H. «8S98,

Pr. 109. — Am Schloaae fehlen einige Blitker.

Xlli. Menningen.

I . Albert K u n n f , 2. Presse.

73. — 1492 — Nicolaas de Lyra, reperturiani super biblia. —- Fol. — H. 'lOW?,

Pr. 2793.

XIV. NOrnberg.

1. Anton Koberger.
74. — 1477. — S. Antonioas, sammae pars secaada. — Fol. — H. *1242>,

Pr. 1981.

TS. — 147a — B, AnteniDoa, ionuBM pa» tertia. — Fol. ~ H. *1942*, Pr. 1968^

76. — 1478. — BibUa laUaa. — Fol. — H. «8068^ Pr. 1964.

77. — 1478. - Vitae SS. Patnin. — Fol. — H. »8595, Pr. 1985.

78. •— 1478. — S. Antoninag. siimmae pars prima. — Fol. — H.*1242'. Pr. 1088

79. — 1478. — Ludolfus de Saxonia, vita Cliristi. — Fol. — H. «i02'J2'. Pr. 1990.

80. — 1479. — Gritsch, Quadragesimale. — Fol. — H. Ö066, Pr. 1991.

81. — 1479. — S. Antooinas, summae pars qt^irU.— Fol. — H. «1242«, Pr. 1999.

88. — 1480. — Dni«Bdae, ratioiude. FoL — H. «6488« Pr. 1996.

88. — 1480. — Herolt, aermonee de tempore et de amietU ete. — FoL — H. *84B1»

Pr. 1997.

84. - 1481. - Nicola» de Lji», poetiUte toper bibli«. — |FoI. — H. *10869'' %
Pr. 199Ö.

85. — 1481. — Uenrieua Herpf, specolnm aaream. — FoL — U. *ÖÖ24, Pr. 1999.

- 2 Ex.

86. — 1481. - Jaeobna de Yoragioe, legenda rare«. — Fol. — C. EIL 6488,

Pr. 900a
87. — 1481. — Johannee Dana Seetne, ioper aeenndo eententüiniB. — Fol. —

H. •6417>, Pr. 2001.

88. — 1481. — Petrus Lombardoa, libri sententiaram. — Fol. — ü. *10188,

Pr. 2002. — 2 Kl.

89. — 1481. — Johannes Duos öcotus, super qnarto lententiarnra. — Fol. —
H. *6417S Pr. 900&,

90. — 1481. — Vocabnlarios iurii otriaeqae. — Fol. — C. ID. 6861, Pr. 9006.

C. 6361 : Protestatiir etc. lat nicht Yorhaoden.

91. * 1481. — Dnrandna, latioiial«. — Fol. ^ H. «6485. Pr. 9009. — 9 fii.
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92. — 14S1. — Alexander de Alee, aamniAe pars aecunda. — FoL — H. *648%

Pr. 2010.

93. 1481. — Johannes Dana Scotus, super priino senteutiarum. — Fol. —
H. •6417», Pr. 2011.

94* — 3481. — JobanneB Dans Scotoi, super tertio sentoiifauiiiii. — Fol. —
H. •6417», Pr. 2012.

95. — 1481. — Gritsch, qnadragesimale. — Fol. — H. *80G7, Pr. 2018,-— 8 Bl.

96. - 14H1. — Guillermas, postilia. — Pol. — H. 8258, Pr. 2014.

97. — 14«2. — Clemens V., constitutioties. — Fol. — H. »5427. Pr. 2015.

98. —- 1482. — Aiexauder de Ales, sumuiae pars prima. — Fol. — H. •643 .

Pr. 2016.

99. — 1488. — Bonifotios Ubtr 71. d«er«taUam. - PoL — H. «SOOS,

Pr. 2018.

100. — 1482. — Aleiuider de Ales, saniii»« pars twtia. — Fol. — H. *648>,

Pr. 2019.

101. — 14{52. — Astesanus, suinnia. — Fol. — H. *1807, Pr. 2020.

102. — 1482. — Gregorins IX., decretales. — Fol. — H. •d014, Pr.2028.— 3 Ei.

108. — 1482. — Alezander de Ales, sommae pars qtiarta. — Fol. — H. *648*,

Pr. 2024.

104. — 1482. — Jaeobos de Voragine, legenda anraa. — FoL — C III. 6429j

Pr. *2025.

105. — 14^8. Balbüis. catholicon. — Fol. — H. »2256, Pr. 2029.

106. — 14ö3. — Vitae St;. Patrum. — Fol. — H. •8598. Pr. 20H2.

107. — 14^<5. — Biblia latina com postiUis. — Fol. — H. 'Slüö', Pr. 2041.

106. — I48& — Conradns de Alemania, ooDcordaatiae. — Fol. — H. *5682,

Pr. 2042.

109. - 1485. — Alpbonsna a Spina, fortalitinm fidei. Fol. H. *878,Pr. 8044.

110. — 1486. — JoIkiiiti s Bfolitor, tabnla sammae 8. Antonini. — FoL —

111. — 1486. — Justiiiiaiius, iustitutiories. — Fol. — U. *db\9, Pr. 2055.

112. — 1487. — Sermones thesaari doti de tempore et de sanctis. — Fol. —
C. III. 5409, Pr. 2058.

Pr. bat 20. Jinner, wahrschdnlieb ein Draekfebler für 20. Febnar.

118. — 1487. —Heff^tb, sermones de tempore et da sanetts. — FoL — H.

•11004, Pr. 2059.

114. — (1491.) — S. Bonaventura, super libroB seutentiarom. — FoL — H. *8540,

Pr. 2068. — Von H. '8540. 2 and 3 je 2 Ki.

115. — (1491.) — Johannes Beckenhaub, t^iiiula in scripta S. liouavi-nturae. —
8. I. a. Ijrp. n. g. cb. c. s. 8. c. et pp. u. f. 112 ff 2 col. 05 1.

liri. 1 a M.t Tabnla saper libros sententiuZ^
|J
com BonaTontnra | —

-

FtL ih «oeoC — FoL 9o (e. «. a 2): Johannis bekenbanb mognntini in

- scripta dini
||
bonanentore cum texia sententiarum tabnla. quam || si qoii

ete. — Fol. 98 h» col 2. h €2: gentis conatn instaarari. |)
— Fol. 99 a

{c. $. 1): Sequnrtur varij aiticu
||
H crronpi onininm pene fficnltatum .in

anglia et pa-
||
risius (»ic) stiidiose t autoritatiue coiulönati cum reuoca-

||

tiouibus eorundem. — Fol. III b, col. 2: Deo gratiaa
||
— Fol. 112 vacot,

H. 2781 bemht auf einen Obersehen; das Impressnln gebort tn *9417;
- aneh das Torliegende Bndi enthtit beide Werke tasammengelmiidon*
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116. — 1491. — Der Sehrein . oder Schatzbehalter der wahren Beichtfimer de»

Heild. — Fol. — H. n^M?, Pr. 9070. ...
117. « 1491. — Almndw OtUns, doctrinalit pwa prim».. — . 4. — H. *682. .

lia — 1492. — Houdtr Gallaa, doefcriBalii pui Monnda. _ 4. ^ H. *708»

Pr. 2075.

119- — 1492. — Herolt. sermones de tt-mpore et de sancUt. — Fol. — H. *8502»

' Pr. 2079. Die letzten zwei Blätter fehlen.

MO. — 1493. — Gratianus, decretum. — Fol. — Ü. '71)13, Pr. 2085.

121. ~ 1498. Hartmuiii Schede], Übet efaronioMram. ^ . Fol. —. H. *14S10»

Pr. 2066. — Die letiten lechs Blätter fehlen.

128. ^ 1494. — TrMtaftQi plnrimi iuris. — Fol - H. • 11486, Pr. 2093.

128. — 1495. Boethiut, de eonsolatime pyietophiee. — 4. H.

Pr. 2099.

2. JohtDa Seneen eehmid mit Andreas Frisner.
124. - 1474. — S. Thomas AqaiDas, Qaodlibeta. — Fol. - H. •1402, Pr.8I94.

125. — n. d. — Gritsch, quadragesiniale. — Fol. — H. •80.57. Pr. 2201.

126. — 1477. — Nicolaus PanorTnitanas, lectara saper qaarto et quiato de-

cretaJium. - Fol. H. •12332.

Das Iinpressam hieß ursprüDglich : Adüo quarto. ü — quarto ist

dnrebstridien nnd dafBr septtmo gesehriebeu.
'

8. Kasj)ar Hochfeder. 1. Presse.

127. _ D. d. — Biblia latiua. — Fol. — H. •3048, Pr. 2301.

Aas der Benierkotig am Titelblatte ist ersichtlich, daß dieses Bach

ehoa 1495 Ton Sigismand, Prieiter in Hejn (Hein) bei 8t. Polten, d4m
FnuiskaaerUoster geschenkt wnrde.

XV. PadiB.

1. Albrecht von Stendal..
128. — 1474. — Johannes Diins Scotus, saper secondo Ubro sententiaram. —

Pol. — U.-C. 6424, Pr. 6783.

XVI. Parte.

1. Johann Higmnn.
129. — 1489.— Holkot, enper npientin Sslomonis.— Fol.^ H.-C. 8759, Pr. 8127,

XVII. Pattai.

1. Johann Fe irr.

130. - 1491. — Wann; eennonet de tempore. — Fol. — H. •16144, Pr. 2840.

— 2 Ex.

131. — n. d. — Lochmaier, sermones de Sanctis. — Fol. — H. •10172, Pr. 2845.

XVIII. Raitliiou. .

1. Johana Otmar, 1. Freue.
132. — (nicht nach 1480.) — Johannes Nider, sermones. — FoL H, *11798,

Pr. 2695.

183. ~ n. d. Herolt, Uber discipnli. - Fol. — H. «8516, fr. 2697.
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2. Ificbft«! Oreyff, 8. Pimm.
184. — 1487. — Johuraw d« GwlindU, ynoByrn«. ~ 4.— H.* 7478i Fr. 8725.

185. — 1488. — Johannes SjBtbeo, composita verboram. — 4. — g, ch. e. 1. 1.

e. et pp. n. 55 ff. 88 1. — C. III. 5478, Pr. 2726.

Fol. Ja: Coiiipi^sita
||
üerborum

]]
— Fol. 2 a (c. *. a ij): () Ipo

Qposita Bant obsipo dissipo dictii
||
übsipo etc. — Fol. 65 b: Terminaotar

composita Twbo^ in R&tlingg
|J
inipmn Anno .M . cete . Isocri^. Menia

leriA pott I Este mihL | nUht miebi, loi« H. 7478 ftot — H. 7473 bat 4«
AnUug Ton n478; dann wtbncboinlieb «7488, inl«feit G. la 5478»

WtUbdD du IinpnniQin angegeben ist.

186. — n. d. — Johannes de Garlandia, aeqaiToca. — 4. — H. 7483, Pr. 2730.

187. — n. d. — Johannes Sjnthen, Terba deponontialia. — 4. — H. *147Ö4?,

Pr. 2734?. — 2782.

Fol. 1 b: Ad Tescendoni
j) ( ) Escor cü potior fruor addas r ntor B «(e.

188. — 1490. — iMtu Mqaentiaram emu oommanto. ~ 4. — H. *14888, Pr. 8788.

XIX. Ron.

1. Eucharius Silber.
188. — (nach dem 20. Nov. 1484.) — Johannes de Pavinis, oratio in laadem S.

Leopoldi. — 4. — H. 12584, Pr. 8810. — Dasselbe Exemplar wie in dsr

Friut'scben Bibliothek.

XX. Speyer.

1. Peter Dracb.
140. — 1481. - BoaUatioa VUI., Uber VI. deeretaliom. — Fol. — H. *d600,

Pr. 2388.

141. — 1483. — Uolkot, super sapientia Salomonis. — Fol. — H. *8527, Pr. 2862.

2. Johann und Knnrad Hist.

142. — II. d. — Johannes de Garlandia, sjnonyma. — 4. — g. ch. c. s. s. c.

et pp. n. 107 flF. — C. II. 2629, Pr. 2420.

t a ULt Sjrnonjma magi
||

stri iobannia de gar U landria cfl

oatatis H — A/. 8 a; ( ) Enite fili« tion andita ne timorem | dni doeebo

vos. Ifta propoiitio est ipiaa | paalmlato äe, ~ Ftl, 107 h,l. 19: atva

daaotion«. AXEK. H ICH H

XXI. Straßburg.

I. Johann Mentelin.
148. — (nicht nach 1469.) — S. Hieronymus, epistolae. — FoL — H. *8549, Pr. 203.

144. — D. d. — Kicolana de Lyra, poatOlae saper biblia. — Fol. — H. *10888,

Fr. 888.

145. — n. d. — Pharetra au( toritates et dicta doctorura cOBtiaOlia. — Fol. —
H. *12808, Pr. 225. — Praefatio ond Ubola fehlen.

8. Heinrieb Eggeateia.
146. — (nicht nach 1471.) — Pofcnie Lombardas. Uber MBtentiarani. — Fol. —

H. *10183, Pr. 8S9.

147. — 1475. — Johaonea Andreae« morearialea qiuastionee.— Fol. — U. *1056,

Pr. 266.
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8. Drucker des Henricaa AriminenHis.
148. — n. d. — 8. Äagustinus, de trinitate — Pol. — H. 2084, Pr. 319.

14d. — n. d. — ÄBtesanas, summa de casibus conscienttae. — FoL — H. ISSl,
Pr. 887. — H. *1891 sollte es beifieo: term. f. 402, col. 1, sUtt col. 2.

4. Georg Hasner, 1. Presse.

150. — n. d. — Herolt, super eputolaa domioicAlM. — Fol. — H. «8510. Pr.d58.

5. Martin Sehott.
151. ~ n. d. ~ LeoBSTdiw do Utino, Mmonw de euctii. — FoL— H. *18126,

Fr. SM.

6. Drucker von Vitae patrnm 1488.

152. — 14S4. — Serniones tliesauri noTi de tempore. — s. t. n. g. cb. c. l. t.

c. Füi. 351 ff. II. Dura. 2 col. 49 1. — C. III. 5411, Pr. 421.

JU. la tU,s Sennonei Tb«eMi|ri novi de tempore g — FM. ih
•oeol. — FblL 8 •(«;•. e 8): TftbiUa eermonnm | de tempore Theetari H

DoaL I— FW. t9 • f Conticfitia eermo Q nft . . . in pm- 1 pto . . . quot |
ele. — Fol. IS a (e, », e): Incipifit serrnones

|]
notabiles . . . sno

||
doctore

. . . nt
II
Thesaums nonns intitnlent inditam est

||
— Fol. 351 h, col. 2: Opai

putile s'monnm dhicallQ totias
||
anni . . . im-

||
preuam argentioe. Anno

dni. Mccccixiz
||

iiij. Finit feliciter. Q

1S8. — 1486. — Sermonei Thetaeri botI de tempore. — Fol. — C. ItL 5418.

— 8 Ex. ~ C. eehreibt ee Jobaan Prflß ni: de ee aber aicbt nur in den

Typen mit Pr. 481 gennn flbereinetimsrt» aonden ueb fiwt Zeile flbr Zeile,

dftrfie ee us dereelben Druckerei wie dna oreoifeliende ttammen.

154. — n. d. — Johannes Marrhesiims, niamotrectns saper bibliam. — FoL —
U.-C. *1055S. — Die Tjpeo sind dieaelben wie bei Fr. 421.

7. Johann Reinhard von Orfiningen.
155. — 1484. — Omtianoe, deeretun. « FoL — H. *7901, Pr. 442.

8. Johann PrfiS.

158. — 1488. " OereoB, openun Tolnmeo 8. — FoL — H. *7882', Pr. 584.

157. - 1488. — 6erw»n, opernra volnmeD 3. — FoL — H. *7622'. Pr. 535.

158. — 1488. — Gerson, opemm volamen 1. - Fol. - H. •7622', Pr. 536. - 2 Ex

158* — 1488. — Herolt, sermones <ie tf^mpore et de saiictis. — Fol. — H. •t497.

Fol. 1 a Iii. : Sermones discipuli de tem
||
pore et de sanctis. una-

COM I promptaario ezemploram. H

Die Ijrpen etimmen geaan mit denen tob Pr. 588 ih«r^n.

160. 1488.— Birnek. Toeahnlariut reram. • 4. — H. *8705, Pr. 541.

161. — 1488. — Albertne magnna, eompendinm fheologicae vorltatia. — Fol. —
H. H48, Fr. 544.

168. ^ n. d. ~ Jobannea VeroeUenaie, eermonee Tade mecon. — 4. — H. *9482,

Fr. 577.

9. Drucker des Jordan von Quedlinburg 148.S.

168. — 1483. — Jordanus do Quedlinbiurg, sermonea de tempore. — FoL —
H. »9430. Pr. r>H.

104. _ i486. — Jacobus de Voragine, legende anrea. — FoL — C. III. 6444,

Pr. 608.
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Fol. la tu.: Lombartlica historia
(|
qae a pleri8(;p Aurea y legend»

säctoruin ap-
1|
pellatar.

(j
— Fol. 2 a (r. «. 1) : Incipit tabula snper

||
legen-

das «fe. JM. 18 mt Ineipit prologu an* | p«r IcgcndM •Scto'Q' ^<u>

. . eollegit H in nDam afo. — Fol. 13 bt Ineipiunt capitata,
fl
— Fri, IS •

(e. «. a) ; Ineipit leg<da aelö'^ qua lombar
|| dica noiatar hiatoria. Et prima

d' fe
II
stiuitatib^ que occurrfit infra tr'pus

|| renoaatöis qd' representat

eccl' sia
jj
ab aduentu üs^ ad natinitatS dui.

\\
Legetida. I. ||

— In fin^

:

Expliciüt quorOdani
||
sunctoTJ leggde adiücte post Lombardicaj

||
hiätonl

IiBpresse Argentine Anno doiui
||

ni. M . ccccixxxvi. Finite tertia feria^ote

fe- H atnm sancti Thome apostoli. U

185. — 1488. — Duraudus, rationale. — Fol. — H. 6494, Pr. 616.

166. — 1494 u. 1495. — Nieolana de BI007, aermoofa d« tempore «t da naetii.—
' Fol. — H. «8262, Pr. 686.

167. — 1495. — S. Bonaventura, opusciila. — Fol. — H. •3468. Pr. 639.

168. — 14b8. — Vocab.ilarius breviloquos. — Fol. - C. III. 6293. Pr. 647.

In ßne : Fiiiit vocabularius Breniloquus. tri-
]]
plici alpfiabeto diiiersis

ei aulorib' nec-
||
non corpe utriusq^ iuris cuJleclus ad lati

||
miin sermonS

capesaendü utilissiin'. Im
||
pressus Argentine Anno dÄi. M . cccc .

{]
Izxiviij.

finita in profaato aancto^ mar-
|j
tjram Yiti ak Modeati. |

Bei Pr. fehlt daa Datnm.

169. — 1489. — Vocabnlarina bre?iloqima. — Fol. » C III. 6894, Pr. 658.

In ßn0t Finit Tocabnlariiu Breatloqana. tri- 1 plici aiphaboto dinertit

ex antorib' nec- Q non corpe utrius^ iuris collectus ad lati Q nnm aennooS

capessendü utiiissim'. Im
||
presaua Argeotioe Anno dAi. M . cecc. | Ixxiix.

FinitUä lu die Han<ii Leonurdi.
{|

170. — 1409. — S. Vinceutius Ferr., sermoiie^. — Fol. — H. 70U5.

Pars aestivalis ist doppelt vorluiidm. — Die Typen wie bei Pr. 652

171. — 1493. — Vocabularius br^viloquas. — Fol. — C. III. 6296.

Die Tjpen wie bei Pr. 652.

10. Martin Flach.

172.— 1489. — Angelnt de Clavaaio, aumma angelica. — Fol. « H. *5888»

Pr. 682.

178. — 1489. — Johannes Uerolt, aermonea de tempore et de aanctia otc. —
4. — H. '0499.

Die Vergleichung der Tjpen ergibt, daß das Buch aua der Flacli-

•ehon Dmekerei itammt.

174. — 1489. — 8. Booa?entnra, tractatna plnrimL — Fol. — H. *8465, Pr.

688 — 2 Kz.

H. *.3465, Fol. 2 a: Libri r tractatns, nicht: Libri < t tractatas.

175. — 1491. — Sermones thesanri novi de nanctis. — Fol. — ('. I II. 5427. Pr. 693.

176. — 1491. — SernJou<^8 thesauri novi de tempore. — Fol. — C. III. 5417.

177. — 1491.. — . Sermones quadragesimales thesauri uovi. — Fol. — C. III. 5435.

2 ^x. ^ Die T^ou aiad wio in dem voranataheBdon Werice. •

178. — 1496. ~ Rayronndna de Sabnnde, theologia natnndia. FoU — H.

.\- n4069,.Pr..708.

17«. — 1496. — Beroardinua de Boatia, Marialo. — Fol. — H. •4168, Pr. 710.
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18(K — .n. d. — Henrieaa de Haasia, de arte praedicanÜ — 4. — * H. *8898,

Pr. 725. — Bei Pr. fehlt p. 811 im Index der Titel dee Werkes.
- <

II. (jeorg Husner, 2. Presse.

181. - 1499.— Martinas Polouus, niargarita decreti. — Fol. — H. •10051, Pr. 745.

XXII. TriYlto.

1. Hermann Lichtenstein, 2. Presse.

183. — 1477. — S. Bonaventarn, saper seeando libro sententiaram. -> Fol. —
H. Pr. 6482.

XXIII. Ulm.

1. Jehsnn Zainer, 1. Presse.

18S. - 1475. - Gritsch, qiiadngesimale. —Fol.~ H. «8063, Pr. 2509.

184. — n. d. — Albertos Magnos, eompendiam theologieae vertltatis. — Fol.

- H. *m, Pr. 2582.

185. — n. d. - Nider. praeceptorinni. — Fol. — H. •11785, Pr. 2534.

186. - n. d. — ViUe öS. Patrum. — Fol. — H. *Ö594, Pr. 2536.

XXIV. Venedig.

1. Nicolana Jeoson.
187. — 1474. — OFstianas, decretam. — Fol. — H. *7886, Pr. 4091.

188. — 1479. — Harcheoinns, Hamotreetns. — 4. — H. «10559, Pr. 4121.

2. Franz Kenner, oj allein.

189. — 1472. — Caraeciolos. Quadragesimale de poenttentla. — Fol. — H. *4427,

Pr. 4154.

, hj mit Hikolans Ton Frankfart.
190. — n. d. — S. Thomas Aqninas, de veritate catholieae fidei. — Fol. —

H. Pr. 4159.

191. — 1474. — Nie ,!;uis de Ausmo, supplementum. — Fol. — H. *2I53, Pr. 4161.

192. — 1474. — Nikolaus de Ausmo. suppleinentuni. — Kol. — 11.2153 A. Pr. 4162.

193. — 1475. — S. Thomas .A(|uinas, summa, secuodae partis pars secunda. —
Fol. — H. 1462. Pr. 4164.

191 - 1476. — Biblia latina. — Fol. — H..C. 8068, Pr. 4165. — 2 Ez.

U5. — 1476. — Michael Carehanas, sermonarinm. — Fol. — H. 4508, Pr.4l66.

C. n. 1455 = n. »45081: dieser erste Teil ist doppelt v iiVi aiden.

196. - 1476. — Marchesinos, Mamotreetas. — 4. — H.-G. 10557, Pr. 4168.

€^ mit Petrus von Bartna.
W. — 1478. — 8. Tbomsa Aqninas» snmma, secnndae- partis pars prima. ~>

FoL — H. •1448, Pr. 4172.

8. Christoph Arnold.
198. — n. d. — Kcardns de MediaTilla, quaestiones super qdarto libro sen-

tentiaram. — FoL — H. 10985, Pr. 4215. — 2 £x.

4. Johann Ton Kdln nnd Johann Hanthen.
IM. ~ 1475. — Aienader de Ales, super twtio libio sententiamm. — Fol. —

H. "647, Pr. 4802.
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aOO. _ 1478 _ AiteMBU, Mnn« d« «Mflrai toudeiitU«. — Fol. — H. nm,
Pr. 4829.

201. — n. d. — Caraccioius, sermoaes per adventum etc. — 4. — H. •4473.

Die Typeu »iod dieselben wie im voranstehenden Werke, Fr. 4329;

auf dem «nten Blitto steht geiefariabMi: Pro loco 8. Hipoljti fr. Bftbertnt

de adventa 1481.

5. Le«Abard Wild.
208. — 14(7)9. — Nieoitu de Awmo, eappleiiieBtttiii. — 4.— H.*8160, Pr.4A57.

6. Johann und Gregorius de Gre^oriis.
203. — 1492. — Antonius de Vercellis, serniunes quadrugesimales. — 4. — H.

*16MI». Pr. 4522.

204. ^ 1402. — MichMl CurehMSi, qoBdragesiinale. — 4. — H. «4504^ Pr.4888.

205. 1495. — S. Albertus magniis« de aniinalibai. — FoL — H. *547, Pr. 4541.

206. — n. d. (uach 1500?) — Aricenna. de animalibue.— Fol. H. «2220, Fr. 4568.

207. — im — AiücelU. — Fol. — H. *1873.

7. OctftTiABue Seotm.
206. — 1480. — BiblU Utina. — 4. — H. «8080, Pr. 4564.

8. Hermann Lichtenetein, 4. Presse, allein.

209. — 1490. — S. Thomas Aqninas, oposcala. ~ 4. — H. ^1541, Pr. 4798.

9. Nikolaus von Frankfurt.
210. — 1487. — Angelus de Clayasio, summa augelica. — 4. — Ii. *5383, Pr. 4804.

211. — 1487. — Hiehael Ctoehanns, sermonarinm. — 4. ^ H. *4806, Pr. 4806.

8 Ez.

10. Gabriel de Gras eis, I.Presse.

212. — 1485. — Ambrosius de Spiera, qnadrageeimale.— 4. 'H.*921,Pr.4806.

11. Peregrinus Pasquulis, 2. Presse, mit P. P.

218. — 1408/4. — Frandseoa de Majronie, senDOBes de tempore et de sanefeii.

- 4. — H. *10581, Pr. 4868.

12. Bernardinus BeualittS.

214. — 1484. - Bonifatins TIIL, Uber VI. decretaliam. — 4. — H.-C. 860&

215. — 1484. — Clemens 7., Constitotiones. — 4. — H. «5482.

216. —> D. d. — M. T. Cicero, de officiis etc. — s. a. r. eh. c. s. foL 181 £
nOD. num. 60 1. com. oircum-lat t» xtum. — H. 5'370.

Das Impressum von U. /»2-id ^'ehört zu *5üS0; 5248 ist teils Ton

Bern. Benalius, 5270 teils von Juh. Rubeus, H. *10429, Pr. 5131 ; den

Schluß bildet U. *5080 mit dem angegebenen Impressum. Auch in dem

vorliegenden Bache finden sieb diese Werke snsammengebiinden.

Fa. i wcal. ~ tk>L2h: PETBl HARSl INTERPBBTATIO ia

officia . . . patrem || & dominnm Uantuanum.
|I

CAto ille ... re |] ueren«

dissime etc. — Fol. 4 a (c. s. a jjj) : Marci Tiillii Cicero-
||
nis Otficiornm:

Lib-T ji primus ad Marcum Ki
|1
lium.

|1
QUANQDAM TE

!|
Maicf etc. -

Fol. 149 h, *ub comvxtnlario : FINIS; »ub lexlu : Laus Unuupoleuti Deo.

FINIS. U Impressum Yeuetiis per Beruardinum Beualium.
||
BEGISTEUM.

||

Ue, — Fol 160 a (e. «. n) : Martini Phileltbiei in Ciceroaem de ssDeetate
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coramentaria
|| ( ) Area» . . . om B ni ete. — Fol. 161 h: M. T. CICERONIS

CATO MAJOR VEL ||
DB 8ENBCTUTB AD Tl. POMPOMIUM ATTICUM

PBAEFACIO. I 0 Tite «I«. — Cbw. <n«.r () Tito . . . ntttetiott« ««e. —
181 AS F1MI8.

II
Begitt^ hiitas libri. | . . . Inpnnom Venetur | per

BanardiBiuii | BetwUnm. FA. 191h «mo«.

IS. Gaorgint ArriTabanoi, a> mit P. da' Paganinit.

917. — 1485. — Nieolana da Atumo, rapplamatttam. — & ~ H. *S166, Fr. 4900.

h) allein.

218. — 1487. — Angelus de Clavasio, 8u«ima angelica. — 4. — H. *5884»

Pr. 4913. - 2 Ei.

219. ^ 1495. — Aogaltts da Clavaaio, ninma angaliaa. — & ~ H. *5898,

Pr. 4998.

899. — 1498. — Bernardiow da finstis, Baiariom Karmaniiiii. — 4. ~ H.*4168,

Fr. 4985. — 2 £i.

14. Barnardinnt Risoi, allain.

891. — 1492. » Jae. Pbü. BaricomaDsii, sapplamaDtam. — FaL — H. *9809,

Fr. 4962.

l&.BaDatQ> Laeatallns.

228. - 1498. — Bamardua da Oardania, UUuft madieinaa. — Fol. *7800,

Fr. 5095.

18. Johannaa Bnbana, 2. Presse.

889. - im — Maerobioa. opara. - Fol. - H. *10429, Pr. 5181.

17. Bartbolomaaaa da Zania, 8. Praaaa.

881 1498. — Ariatotalaa, libri da animaUbaa. - Fol. — H. »ITOS, Pr. 5841.

18. Johannes Tacoinas.
225. — 1492. — Job. Marina Philelphus, Epistolariam.— 4. — H. *12976. Pr. 5420.

19. HieronyioTis de Paganinis.
226. — 1492. — S. Gregorius, dialogi. — 4. — H. 7968, Pr. 5465.

227. — 1492. — 8. Gregorins, paatorale. — 4. — U. *7986» Fr. 5466.

20. Patroa da Qnarangiia.
828. — 1498. — Cicero, rhetoriea. — Fol. - H. »SOSO. Pr. 5475.

889. — 1499. — 8. AatoniDiw, eonfanionala (dafaeerniit). — 8. — H.-C. 1207,

Fr. 5488.

21. Barnardinaa \la Titalibaa.

8IQl — 1494. — Mnndinaa, aaatoroia. — g. ab. e. a. a. e. at pp. n. 4. 94 ff.

48 1. - H. 11638.

Fol. 1 a vacat. — Fol. I h: C Vincentins Georgias | lieios | . . .

AntoiDu ü Meglecjulo £ . . . scbolaribus
||
peritissiinis etc. — Fol. 2 a

(€mm •!§». aa jj) : <r Inaipit Anatbomia Mondini.
|| (q) Uia at ait . .

.

aaetoriUta | Platonia
|
opoa Ue, — FtL »4 b: FINI8. | C fiipUcU

Anathomia Mondini qoe eniendata C*ioJ fait : Per Egregium | arfeiam aa

adida^ daataram Vinaantia Gaorgian liaiam in floraa | üaaima gTmiiaaio

Digitized by Google



— 16 —

Pataaino t Impressa Venetiis p Bernar-
1| dinnai Teaetan «ipeaiii.

• B. IlieronTtni duranti . M . | . CCCC . 94. dt«. SO. P«bniarii. B«gDite.

d. A. B. ü >- J^fra mgn. impTtm. cum J. D,

XXV. WiM.

LJohann tob Wintarbarg.
281. l&OO. — Johanne« Andreas, arbor eonsahgniniitatis. ~ 4. — E *10I9.

XXVI. Winterberg.

l.Johann Alakraw.
282. — 1484. — 8. Augattinos, soliloqaia. _ 4. — H. *2013, Pr. 9492.

B. ünbMtinui&t* Drnokwark«,

23.3. — (1480.) — GaUlermna, postilla - Fol. — H. 8242. Pr. 8256.

284. — n. d. — Dominicas de Getniiiiano, super secunda part»* übri seiti

decretalinm. — 1. a. typ. n. g. ch. s. s. c. et. pp. ti. f. 170 ff. 2 col. 64 1.

Fol. 1 vacat. — Fol. 2 a: C Oppo. ^ rabrica non faerit beoe for-

nata qaia tnffi
||
eiebat alterfl ex istis. dieendo de ntta clerieoraj nel de

||

honettat« efe. — col. 2 1. 18: BÜ0BICA {$ic) | (T D« aiU «t boaoitate

elerieoram. | (c) LBBIGI C Glu. prima R sfimat et dao membra di | stiB(raU

etc. — Fol. 1700, eol. 2j C Pinit lectma eiimii doctoris döi Dominici d.>

eancto
|]
GeTninian«» super secQ la narte lilui scxti <i''oret;iliuni.

[j
— Fol. ilOb:

Begistram secuude partis Dominici super st^xtn libro decretaliuni.
||

Franz K e i n i n g e r , Spiritual.

Aus Wiener Ilandscbriften.
(FotiMteang.)

[Bec. 1687. 7] eh. XVL 8. 4* 'J^finig Ferdinand Hofgetinda Beim «Ire

Carmen satjricnm in aalam Perdinandi L regia poetoa inperatori«. Ineip. *Wer
«am khrieg rät Tod nit T«rtteet . . .* Expl.: 'iSo wir mir warlich «bei gelangen*.

Die Hs. besteht nicht aus 3, sondeni aus 4 zasammengebOrigen
Blättern, deren letztes, vorn unbeschrieben, auf dem Avers eine tooi
Schreiber des Textes herrQhrende Chiffre autWeist Da BlI. 1* und
2« und ebenso 2^ und 8* ihre SchriftzOge wechselseitig auf einander
abgeklatscht bab^n, gehaltet sich die Lesung des meines Wissens
bisher nicht erOffenÜicbten Textes bisweilen ziemlich schwierig;
hier wie bei der Erlftuterung haben mich die Herren M. H. Jellinek,

Men<^ und Turba freundlich unterstützt. Der geringe Umfang und
der nicht uninteressante Inhalt des Gedichtes möKon den folgenden
Abdruck rechtfertigen. In den erklärenden Anmerkungen, die freund-
licher Berichtigungen und Ergänzungen gewärtig sind, bedeutet Mam.
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= Nicolaus Mameranus, Catalogvs familiae totivs avlae caesareae

per expeditionein adversus inohfflienteft, vsque Au(jnstam Rheticam

Omniunique Frincipiim^ Comitum . . . ibidevi in Coniitijs Anno 1547

et 164H pvaesentiuvi. Coloniae 1550. — V. D e p. = Venetianische

Depeschen vom Kaiserhofe hg. v. Stich und Turba. Wien 1889—1895

III. — Vebse = Vebse, Geschichte des östreichischeu Hofs etc.

1851 ff.

Kunig Ferdinftodi Hoffg«iindta Beim,

[1*] Wer Zaro khrieg fit imnd nit -irentiet,

Gut Trefflich 'BftHO MsieD seet,

deahtlb ee anefa offt Tbell grett,

, (mUt Bleitt^ au»punkU§rtJ,

Word Iflh mit •ebanekbiuig wie Hofmmi geert.

5 vnd vom khinig wie Gennogaam gewart,

ud biet wie der Stalmaister ain gab.

Ich begert nit mer all mein tag,

Khundt ich reiiiten wie sich franciscis acht,

vnd het zuer halten {sicl) graÜ' uiclascii Bracht,

10 vnd W&r gewaltig wie Sy danckbt marggedleio,

Ich wolt weit vber Hanna Hofmaa aein,

Hett ich aiu vier vnd zwaintzigen Leib

vud hett die grefün von Kusiug zu aiueiu beib,

Tnd hett dea Jnngen Trnehaeaaen geatallt,

15 Ich namba ftier dea groaaen Bofhiaiater[a] gewalt,

Vera 4 : Johann Hofmaon, Freiherr ta Grfinbftchel und Strechaa (f 1564),

Schatimciater und geheimer Rath Ktaig Ferdinande. Kam. 50, VDep. 2 : 714.—
Hofmanna ana Tielfaehen Schenkungen aeinea Herrn heratammender Beiehtnm

war aprichwörtlicb, Vebse 2 : 202 f. ; das Geschlecht starb im 18. Jahrhundert

aas. — 6 : Oberstallmt'istpr war 1547 ^.«chon viele Jahre" der Spanier Don
Pedro Lasso, vgl. die veiieziaiiisclie lielatioii bei Veh^o 2:201 f.; pleichzeitig

erscheint aber bei Mani. 53 als „suprenius Praefectiu Stabuli" Graf Siegiaund

LodroD, Lasso dagegen (S. 60) als Oeconomas des Bnhenoga Maximilian. In

^LodtMü Leoni* weMati» oe vSrUUi» tnclylae monwReiito* dea Bari Coraetto

(168^ wird 8. 82 Siegmnnd Lodron nur alt diUiarau et Büpmmtamm regia

domettictu, sowie als besonderer Liebling König Ferdinands bezeichnet. —
^ : M<jt,'licherweise (iriif Niklas Salin (1522— 50 , Soliii iles lierühmten gleich-

namigen Verteidi l:-TS von Wien, r^'itweilig Stattiialter in Ungarn, vgl. Falui.«,

Geschichte der (irafen lu Salm-Reiffer.«cheid 1 : 56. — 11 : Siehe Vers 4. — 14: Als

«Dapiferi" des rOmischeu Königs werden Mam. 53 aufgezählt: die Freiherren Haas

fOB Haatnbnrg vnd Frewdenfhal, Oeorg Weltseras (Welser), Agapitna Tolckra Ton

SteioMbnum. — 15 : Oberathoftneiater war bin aii aeinem Tode (1546) Leonhard

Goloana Freiherr Ton Fela; 1647 war die Stelle noch uibeaetft, vgL Naragero

2
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[1*J Het Ich des persincers gelingen

vnd khundt wie die TrauUonin singen,

vnd h(et Han)« Uofmans wies

wolt nmicben nit gebni «ins holcslein spicz,

fiO Hett ich des Hochenmaisters gaet

Yod des jungen Zetricz freyen muety

fnd dea Jlg«nneiit«n ge«precb,

TiUeicht mir «neh nit Tbl ^esehleb,

Hett ich des pau^jartners ^sic!) reiche jngent

25 Ancb d' tou bchaunburg viilteitige tugeut

TDd Halbi willigkhait (?) d* von Nttdackb,

Der Tflrgkh nicb nit pslt sebH»ekb

Khundt Ich reden wie Nausea vun gott

VDodt rechen wie berr Johann Zott

80 Mcb meMig Min wie d* Khinig in epeit

So Wardt leb aaeh gehalten fner weia

[2*] Wer leb wie d' groß hofiiieibter iibtig

nd wie d* viet Canntsler aittlcb

mnd bett dea von maidmicb Ternnfft (tic)

85 leb wer nit in d* aebneid* Zonfll»

bei Vebse 2 : 2U0 f. — 17: Johann ij^eit 1541 Freiherr Trautson, Erbmarschall

von Tirol (1509— 1&89), ein vertrauter Kat Fcrdiuauds, im Jahre 1547 üuf-

niaracball (Ham. SO), war mit Brigitta Freiin von Madrais (f 1576) Termihlt

(Wunbaefa), weleb latitara hier gemeint aain dfirfte. — 18: aiaba Tara 4 nnd

11. — 90: Falia der Bo«bmeiater dee Deotschen Ordena gemeint ist. kommt
entweder Walther von Cronberg (1526-43) oder Wolfgang Scbnxbar (1543—66)

in Betracht. Dem Hofhalt dfs Könige gehörten diese ersten Hoch- und Dnut«"!)-

meister freilich nicht an. hielten sich aber z h. auf den Reichstagen natürlich

zu den Habsburgern. Salles. Aunales de Turdre leatomqae S. 275 ff. -~ 21: Einer

Ton Zaetriei anter den Aeroe» «oMet mloe Uam. 6& ^ S4 : Jabaan Georg

Banngartner. k Baangarten anter den Hofrithen Mam. 50; oder ein jtogarar

Verwandter desselben? — 25: Vielleicht Bernhard von Scbanmbnrg, fcaiaerlieher

Marschall und Oberst VDep. 2: 769. — 26: Ha1b{>willigkhait Schreibfehler fir

Holdseligkeit? - ,Oito ä Neideg Cubieularins» Mam. 53. VDep. 8 : 723. — 28:

Bischof von Wien (1541— 1552), vgl. v. Zeißberg )ii der Ällg. Dtsch. Biogr,; als

Kanxelredner berühmt, vgl. t. B. Schmeitzls Lobspiach der Stadt Wien. — 29

:

Vielleiebt ans der Hofgaateiner Gowerkanfamtlia ? ~ 80 : Kav&gero bei Vebse

1 :99 Aber Ferdinand az 1547: «Seit vielen Jahren fAbrt er eina böehat regel-

mifiiga Lebensweise"; vgl. aaeb Haarenbrecber ABB. 6:642. — 88: Vgl.

Vera 15. — 33: Nach Navagero (bei Vebse 2:^01) und Mam. 50 um 1547

Dr. Jacob Jonas. — 34 : Unter „<lem von Miii.lruscli" ibt jedenfalls nicht der

groUe Kardinal Crisioiora (1512— 7U) zu verstehen, dessen Spuren unser Scheffel

(vgl. Gedenkbuch über stattgehabte Einlagerung auf Castell Tublino) so ergötzlich

nachgegangen ist, sondern sein Vater Giangaudenzio Freiherr von M., nach

Mam. 50 Gabeimmt Ferdinande, apUer Oberatbofmaiatar dea Enbanogs Max.
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Het ich Lamberg wfHicht
wer Lieblich wie die matferin in bericht

Tnnd wer wie die top pottendorflF getrew

Es hett kbain gesell aoa mir kbain schew.

40 Hett Ich dann der schlickhen itiiii

wer lieblich wie die Bolhaim ain waideliche dim
nd khundt wie die Ton iSilberberg sehen

Ks ward mich kbain bobscher gesell er8ch[nijechen,

Wer ich wie die Yon pesing hocher «rt

46 vnd wer wie die von mantfart sartt

nd khnndt diennen wie die lialtzliii

Ich trneg biliicL vur alleu da» khrünntzleio,

[2^J Hett Ich gunst nnd ^nadt wie talhaini,

vnd khuiidt mich neren wie Harnstain

50 vnd klmndt wie Lamberg schleichen,

leih wolt Etlichen graffen gleichen,

Khnndt Ich zeren wie Herr achatzj schrott.

vnd erobern als nill [als] Lilgenberg an brott

nd khnndt mich wie Dornberg abziecben

55 wolt Till TogUckh emphliechen,

Het Ich mit schreiben wie schf'{»g(t erworben

nnd wer wie Herr vlrich Zetricz verdorben

VfL Litte, F^unlgH« od«bri itRlUne, fuo. 52, t»T. 8.-8«: YieUMcht «ine Yar-

wudte 4m ilnritdien ErU»ii4hofiii«ut6rs Johuui tmi Ltmber^ «na der Ortaneek-

OttensteinadieD Lini« (Htm, 59), wdeher 1550 starb; flbrigens begegnen nntmr

den Würdenträgern Ferdinand* noch zahlreiche andere Lumberg; vgl. Domenico

Francesco Calin, Le gloriote memoria De gli piu Ilhutri Personaggi Deila Nobi-

litnma
. . . Famiglia di Lamberg (1675), insbes. S. 8 flF. und Joseph Mayer, Vor-

tri^ffiicb-Uoch- Adeliches ControM . . . Des Hocb-FürsU. und Hochgräfäich-Uralten

Baiset Ton Ltanberg (1709) paatira. —40: Avf welche Dame dea teiabranweigteu

GaaAlaehta diaaer Vera anapialan mag, waga ich nicht tu antaehaidan. — 41 : Wie
Binaicht in aad. anppl.8280 dar HofbibUothak (Ganaalagia Des Vraltaa vnd Löblichen

Hermgeschlechts . . . von- vnd zu Polhaimb) lehrt, kommen unter den vielen

Praaen der weit ausgebreiteten Familie wohl nnr entweder Johanna (geb. 1526),

Tochter des küniul. Rats und Truchsessen Signmnd Ludwig von P. (1494 — 1544)

tu Betracht oder Barbara (geb. 1521) oder Emereutiana (geb. 1523), Schwestern

Maxiniiliui» (1525—1570), der am Hole Ferdinande und daaaen Sohns eine groBe

BeUa apielta. Ha. faL 68, Man. 60, Vahae 2: S40. — 45: Yermotlieh dia Pran

Jakaba van Hoatfart, Katharina, Toehter Anton Fnggere« deren Varmfthlnng (1558)

Maroeranus durch ein Epitbalaniam [Hofbibl. *38. EL 113] feierte; doch bieten

sich auch andere Krkl&rungen, vgl. Vanotti, Geschichte der GraHni von Montfort,

Tabelle B C D, femer S. 532. —48: ^Joachimus a Talheim- Hofrat, Main. 51.

— 50 : Vgl. Vers 36 ? — 54 : Max von Dornberir, 1559 Stellvertreter des kais.

Gesandten in Venedig (VDep. 3 : 634)? — 57; Vgl. Vers 21? — 58: Kaum Gabriel

2*
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vnd khuut ich wie orttenburg das glückb dreiben

Ich wolt wohl Deb«n einem mAb bleiben,

60 Ht'tt Ich Secretury Neun er« khopf,

od' des weißpergerä graweu schöpf

Tod ktiQiidt wie d' Bieebof Talieren

leh wolt Tergebens nit vill Terlieren,

[8'] Khiindt Ich iii' iiies leib> wi-' d" Ton Lamberg phlegen

65 Tüd nteiiie sachen wie Geud . . . erwegeo

vnd wer im Beitten wie Hnberf fref

leb hett fgtat gnetter togenndt drej,

Wer ich in Zorn wie Lanag Heii grimm

Ynd hett des frej l&beus siu,

70 vnd wftr wie Uarkbi^j verdrungen.

So wir mir warlieh ?bel gdongen, |

Den Verfasser dieses .Hofgesind-Ueims" haben wir natQrlich

unter den Holleuten Ferdinands zu suchen. Es war ein Oberdeutscher

(wie fast jeder Vers und, falls die Niederschrift von einer anderen

Person herrühren sollte, zudem auch mancher Endreim hezeiigt) und

ein witziger Mann, von dessen Anspielungen auf Vorzüge und iSchwächen

einzelner Zeitgenossen uns freilich nur mehr das wenigste ganz verständ-

lich sein kann ; Ehrenrühriges sagt er niemandem nach ; auch Vers 50

darf nicht so Teratanden werden, als würde darin einem Lamberg

intrigantes Wesen vorgeworfen. Das Gedicht bewegt sich, Ton dem

siinteiitiOsen Dreireim Vera 1—3 abgesehen, von Strophe zu Strophe

immer im selben Schema, das an den alten Denksprach gemahnt:

Hftlt ieh Venediger Macht and Angsburger Prmeht»

Nürnberger Witz und Stnfibarger Getcbats

Und Ulmer G.'ld,

Su wür ich Herr der iranzen Welt.

Vermöchten wir alle Personen und Anspielungen des Geilichts

zu identifizieren, so würde sich die Datierung desselben wesentlich

erleichtern, und vielleicht gibt dieser Abdruck einem Geschichtskenner

Anlaß, beide Aufgaben völlig zu lösen. Doch glaube ich schon jetzt,

von Salamanrn. «eit 1524 Graf Ortenburg if ! '>40! auf dessen glänzende Laufbahn

der Vers alleidin^';^ gut passen wurde; eher Feniiiiand von O., um 1547 königlicher

Vorscbneider (Mam. 53;. — 62: Talieren nach Schmeller 1 : 598 (üieiie dajieibst

die Ableitung) — mOßig gehen, hemnigeheo. «Der Bisehof ist wobl Nansea;

vielleiebt Aospieloog auf die Scbwftdie seiner bischöflichen Verwaltang, vgl.

ADB. 28 : 888. 64: Vgl. Vers 86 nnd 50? — 66: Melchior foa Hoberg,
eormUarhu müeua camerae regt» Maro. 61. — 70: Vicestnllmeister nnd Ober-

iaUteniBeister de Mercndo, Htm. 58.
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die Abfassungszeit innerhaib der drei Jahrzehnte (1526— 1556),

wihrend welcher Ferdinand den Titel des römischen Königs fOhrte,

ftenaner zwisehen 1541 (Naosea, Bischof von Wien) and 1556

einscbliefien za kOnnen, äUerdings .anter der YoraassettaDg, da0

mehrere Yerse (28 and 62) rieh auf eine and dieselbe Peraon

beliehen, was im Oedichte aaeb sonst vorkommt (Hans Hofmann Y.

4, 11, 18 ; der grofie Hofmeister Y.'15; 82; der von Lamberg Y. 50, 64).

Die Wiener Hofleate and Adligen mehr weniger gatmfltig in Prosa

oder Yeraen einen nach dem andern za s^tirisieren, scheint im

16. Jahrbandert recht beliebt gewesen za sein. Die k. k. Hofbibliothek

besitzt als Cod. ms. 7448 ein sehr amüsantes Pergamentheft, worin

der ganze Hofstaat des böhmischen Königs (nachmals Kaisers)

Maximilian (II.) derart darchgezogen wird, - dafi jeder einzelnen

Persönlichkeit ein. lateinisches Bibekitat appliziert wird, das den

Betroffenen lobend oder tadelnd kennzeichnet Am Schlosse heiflt

es: j,Vat€ie omnet oe in ferioB nom anni Ltii «utetjnie**; wir haben

es also mit einem entfernten Ahnherrn der Stranitzky'schen Neujahrs-

spaße und unserer PostbQchl zu tun und können den harmlosen

J'cuiqiulns^ (sic) aut Neujahr 1.jG3 oder 1.5G4 datieren. Noch

deutlicher zeigt sicli du- Tradition, die von dem , Hofgesind-Reira*

ausgeht oder Ober ilin weg fuhrt, auf Bl. 110 f. des Pembergerschen

Samnielcodex 10,000 der Hon>ibliothek : hier finden sich unter den

T\i^\u\Pnsq{u{)llo^ und „F/i antre^ und der Datierung ^Anno 15^5

et 86'' zwei Gedichte auf den österreichischen Adel, beide nacii dem
uns schon geläufigen Schema: War ich, hiitt ich, könnt ich...,

das zweite überdies auch, genau wie der Hofgesindreim, in vierzeilige

Strorphen gef,'1ipdert. Ich behalte mir Publikation und Erläuterung

der drei letztgeuannten Stacke vor.

(Wild foit*«Mut.) Dr. Kobert F. Arnold.

• . 'i'f • .r ^ '
. . ;

Die ftrttlieh Kmsky -sehe BibUothe^ in Prag.

Auf d«iD:Aitsti4ter fiiog vi Pt*g (Nr.. 606 al^», 16 nea), in 4eiB biA des

bnfthmUa Dicuvfilbolet» Plfteeo ^rbautou P^dais d«r Fartten Xipskj, bvfiudet

kich iui ersten Stückwerke 4cp rfU^wärtigen Traktes die fürstlich Ktntk^^seha

Btbhothek. Es ist dies ei^e dar grOUten Prager PrivatUibliuthekeu. reich an

Schriften au^ dem Ende des 18. und dem liegiune des 19. Jahrhundert«, reich

an Kunstwerke», besonders an Kupler»tichen, reich ferner an Er&tlingsdruckeu

ouU liaiiiifvcbiiften. Der Begründer dieaer Bibhutbek war Ferdinand Fürst Kinsky

(nöl— 1812). ,AU AnbÄnger der aeiner Z^att ;inodei:n.en AuQdftruugiideeo b«-

Hhla9'«r ,s9cb;,4#n» Haat«r..?emliiedMißr Bwraehciir und Adel^famil^cypi in Prag
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seine eigene Bibliothek zq begründen, die hauptsächlich jene Schriften umfassea

sollte, für die seine Zeit sich interessierte. Im Jahre 1805 wandte er sich daher

an die Fontaine'sche Buchhandlung in Mannheim mit dem Auftrage, ihm einen

Toneblag betrat der Bibliothek in nnterbieiteii. Gern «ottpradi die Baeh-

hudliiiif dieeem Wnneehe, nsd im Detember 1805 tandte eie dam FUfitea «inen

französisch geschriebenen Vorschlag von Bücliern ein. die den Grundstock der

fürstlichen Bibliothek bilden sollten, nnd die die Bucbbandlang natnrlich selbst

zu liefern sich bereit erklärte. Fürst Ferdinand kaufte auf dieses Anerbieten

hin Bücher für 77.243 ü. 9 kr. C.-M. an und legte so den Grund zur fürstlich

Kinskj'schen Bibiiuthek. Dieser Kern zählte im ganzen 18.353 Baude, und zwar

Polio 851, Quart 8082. iir 8* 6814, in 18» 6689, in 18* 1887. Dodi bnid &0to .

der Fflwt den EntMhlnfi, eeine Bibliothek dnreli eine Sunmlnng tob Stieben

SD orglnien. Fontaine kam aneh dieeem Wunsche des Fflreten bereitwilHgik

entgegen und lieferte ihm bald nach dem Jahre 1805 eine Sammlung Ton
Stichen im Werte von 10,905 fl. und 1811 eine neue Sammlung um 552 fl. 15 kr.

Durch den frühen Tod des Fürsten Ferdinand (löi2) geriet die Weiterentwick-

lung der Bibliothek ins Stocken. Das will nicht besagen, daiS sie nach dem
Jahre 1812 Qborhanpt nicht vermehrt worden ist, aber sie erfahr nioht die Bo-

roichemng wie nnter ibrein Begrflnder. Die Bihliolhok wnebi, aber eie mute
langsam and nnregelniflig.

In die fürstliche Bibliothek kam in den ersten Jahren ihres Bestehens

eine Reihe von HanHschriften, die als Faniilienandenken von den Fürsten Kinsky

Stele 8urgfälti){ bewahrt worden waren. Es waren dies einerseits Handschriften,

die sich auf die öffentliche Tätigkeit einzelner Glieder der forstlichen Familie

(besonders im 18. Jahrhundert) bezogen, andererseite Lehrbfleher, die dem
Fttrsten Bndolf, sowie den Grafen Philipp and Frans Karl Kinskj oraobsnlich

sn Stndienswecken gedient hatten, endlioh handeohriftUche GobotbOehtr. Unter

FOrit Rudolf Einsky (1802-1836) kam eine Reihe neuer Bücher, besonders in

Vf'hmischer Sprache, hinzu. Rudolf Fürst Kinsky, der einem Kreise von Männern

angehörte, die zu seiner Zeit di*> geistigen Führer der „böhmischen Wiedergeburl

-

bildeten, dem Kreise J. Jungmann's, Franz Palack^'s, J. S. Presl's und des Grafen

Kaspar Steruberg, sah energisch darauf, daü seine Bibliothek seine Anschauungen

wiederspiegle. Naturgemäß gelangten in die Bibliothek des Fttrsten,, der einer

der Mitbegrinder der «Mstiee deski* war, die bOhmiaeheo fificher dieser Sehats-

kammer, sowie die Bücher derer, die an der Matiee beteiligt waren. Fürst

Rudolf sorgte ferner dafür, daß es der fürstlichen Bibliothek nicht an alten

böhmischen Drucken fehle, die er selbst aussuchte und ankaufte. In den vierziger

Jahren des vergangenen Jahrhunderts ward sie um eine kleine Bibliothek (etwa

100 Baude) eines uns unbekannten Abbe Constantiu vermehrt, für deren Ankauf

wohl mehr Bilcksiöhten anf die Lage dee Abhd als sadili^o Erwägungen ent-

oeheidend waren. Von 1852—1866 wnrde die Bibliothek swar niebt in allsw

großem MaBe, aber doch regelmlßig ergänzt. In den Jahren 1852—1855 ward

die Kupferstichsammlang komplettiert, vom Jahre 1852 ab wurde die Bibliothek

gründendes Mit<jlipd d*>r „Matice deskä" (Nr. CVIII) und Jahr für Jahr wnrde neben

den Ausgaben für Huclibinderarbeiten, Reinigung der Bibliotkek. Zeitungen und

den Gehalt des Beamten ein bestimmter Betrag für den Ankauf von Büchern ans-

gesetst Wir f&hren, soweit wir dies in Erfohrnng bringen konnten, wenigstens

obige Zahlen sn, dnmit der Leser sich eine Vorstellang vom Wadutom der
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Bibliothek machen könne. So worden Bächer angekauft im Jahre 1854 för

200 fl. 23 kr., 1855 : 268 Ü. kr., 1856: 876 fl. 15 kr., 1857: 674 fl. 26 kr..

1858: 752 fl. 48 kr.. 1859: 595 Ii. 39 kr., löCU: 871 fl. 88 kr.. 1863: iJl6 fl.

86 kr. a. s. w. Fast durchwegs wurdea Neaerscheinaogeo angeschafft. Von 1859

an wurden d«r Bibliothek Meh die tob ihr abonidortML Zoiteehriften (.Allgem.

Zoitnof«, .BohomiB*. .Militirsoitang*, «Wiener ZeitnngS «Premdenbhitl»,

»Osterr. Zeitung", ^Vaterland*, ferner „Närodni Listy*, „Politik* a. a.) zugesandt,

doch wurde ihre Katalogisierung, da sie defekt sind, bis heute nicht durchgeführt.

Von den ,Närodni Listy" wurde der Bibliothek nur die in den Sechzigerjahren

selbständig erschienene „Kritickä Pfiloha" (Kritische B-Mlag-») einvei leibt.

Die Bibliothek tiatte »chon 1865 einen stattlichen Um fang. Ein halb-

ollgioller Berieht m dieiem Jnhre (abgedrnekt in der «Bodinnd kronUtn", B. 16)

•chitste eognr die literariedie Abteiinog nof 46.500 Binde, daranter 17.470 Bro-

ickfiren und Plakate, die sieh anf die Literatur der frantOsilchen Revolutionszeit

vom Jahre 1787— 1804 bezogen; doch scheint dieee Schitsong im Hiobliek nnf

den heutigen Stand der Bibliothek übertrieben nnd nnzuTerlSHsig' zu sein.

Im Jahre 1858 {26 nn i 31. Juli) und lJ<ä9 4. Jiiihor) wurde der Bibliothek

das fürstliche Archiv angegliedert, lu dem Franz Palacky, der es ordnete, ge-

arbeit«! bat, nnd deeaen Verwalter dvrdi eine Zeit der bohraiadie Diehter Joe.

Lanfer wir. Be waren diee nafofthr 150 PalMte, die unter anderen betondere

wiehtife Doknmente fttr die ftsterreiehieehe Geschichte des 18. Jahrhunderte ent-

hielten. Dies Archiv wurde, offenbar im Jahre 1866, Ton der Bibliothek wieder

abgesondert und nach Wien öberfQhrt.

Vom Jahre 1870 an ward die Bibliothek nur unreer»*ltnäßig und in sehr

bescheidenera Ausmaße ergänzt. Vom Jahre 1887 an beschrankte sich der Zuwachs

g(&8tent«ili anf oeae Rbide der schon frlher abonnierten Be?nen, gelegentUdi

aageachnAe Schriften (Denkechriften nnd Festsehiiften) nnd eeltene Gesehenke.

Die Bibliothek eoUte i. J. 1904 83.108 Binde in der litemrisehen Abteilnng nnd
1^64 Kunstwerke umfassen, doch zählt sie in der Tat nur 88.982 Stfidt in der

literari^-chen Abteilung und 1852 Knii(<twerk>>. .Ab^'ängisr WarOB ans der ÜtO»

rarischen Abteilung 171 Binde, an Kunstwerken 12 Stück.

In der Bibliothek ist am besten vertreten die Literatur aus dem Ende

dee 18. nnd dem Beginne des 19. Jahrhunderts. Neben Werken historischen,

politiecheD nnd technologischen Inhalts finden sieh philosophische Werke
(nsnentlichfransQeiecbevMrevolntionlre Philosophie) nnd Klassikereditionen. Ans
den Sechzigeijafaren des 19. Jahrhunderts, wo die ftatlieh Kinsky'sehe Familie

mit der Bewegung des böhmischen historischen Adels sympathisifrte. weist die

Bibliothek eine Reihe politischer Bro»< hüren auf, die für die Erk«>nntni8 der

österreichischen Politik jener Zeit höchst wertvoll sind. Die Bibliotliek besitzt

eine schöne Sammloog von Wiegendrucken, bis auf einen deutschen (Nr. 260) in

swei Biemplaren darchwegs in lateinieeher Spraye. Im gaoien 86 Nomaem
äad Inknnabelo, nnd xwar 841 (Jahr 1462), 594 (1480), 8651 (1467), 6471 (1488),

5620 (1482), 5021 (1482), 9201 (1478), 9202 (1478), 9205 (148^), 9207 (1487),

9208 (1494). 9209 (1498). 9210 (1499), 9211 (1500). 9212 (1476). 9213 (1493),

9215 (1494j, 9216 (1490,i. 9217 (1496), 9219 (1483), 9221 (1487), 9228 (1498),

9229 (1494), 9232 (1499), 9234 '1486]. 9236 fH>9i, 9237 (1496), 9J38 (1486),

9242 (1499). 9248(1488), 9246 (1497). 10.115 [UVJ), 10.180 (1481), 10.195 (1472?),

laSOl (1474). Abteilnng: Knnitwerko 260 (1493).
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Von den übrigen Druckwerkeo verdienen Erwähnung: OriginalAU8g»i»«ii

thAg/K Sehriftan J. A, J[omenik^\ ein« lateinische Petrarcft^^Aasgabe mi dwn
Jahre ISOl» TenebSedene Anigabeii von Werken dei Erainiiii von RottenUm,

die Orij^il-AiiiigAbM der Schriften VoltatiM, Cabeti u. A., mq« groSarti^,

leider defekte Sainmlang gedruckter Materialien fiir die Geschichte der gfoßaii

franzngischen Revolution, 31 prachtvolle Bodoiii<lrucke. 04 Drucke aas der

Oftiziii Didots, Kupferstiche Albrccht Dürers u. s. w. Vcr Wt^rt der Bibliothek

wird durch zahlreiche Defekte einzelner Partien herabge<u uckt. Bemerkeuewerte

BinbiQde und Ez libris sind in der Bibliothek nicht vorhanden.

Ad Handichriften beaittt die Bibliothek 84 Nammem*), oft von aebr

miscbeiabarein Wert»
.
«inlge hingegen .siemlieh wertrolK Sie stammen bat

dnrchwege aus späterer Zeit (18. Jahrhundert) und aind in dantsdier, bOhmiachei»

lateinischer und italii'nischer Sprach*^ peschrii'ben.

über die Verwaltung' der fürstlichen Bibliotiiek besitzen wir ni 'ht tort-

laufende Berichte, duch zuviel läßt sich sas^en, daß sie nicht immer in deu

Händen der Wirtechaftsverwaltung war, soudein zu gewissen Zeiten ihrebesonderen^

manchmal sogar fadilich qnelifisierten Srllto beeafi. Dies gilt, vor allem von

der Zeit des Ffirsten Radolf Kinakj, der mit der Verwaltung der Bibliothek

den böhmischen Dichter und Siavisten Fr. L. Öelakovsk^ betraute, und dann

von der Zeit vom Beginn der Fünfziger- bis zum Knde der Sechzigerjahre, wo
Josof Krwin Fulkmafin fürstlicher Bibliothekar war, der Verfasser des ßucbee

,I)ie geliustete Liiite (i< s uralten und etilen Geschlechtes Kinskj" (Prag 1861);

ein Manu, der in der wiböeiiächaftlichcn Katalogisierung von Kupferstichen für

aeine Zeit wohl bewandert war. Im Jahra 1888 besorgte '6..Kapp die mit der

Administration der Bibliothek verbundenen Arbeiten.

Die fürstliche Bibliothek nmfaftt heute swei grofie hohe S&le nnd ein

Vorzimtner. Beide Sftle sind mit einer einstöckigen Galerie versehen und haben

oben wie unten schön polierte iJüchertchränke, di<' im Parterr»' ver^rlast, auf

der Galerie offeu sinii, aber ihreni Zwecke absolut nicht meiir entsprechen. Die

Schränke sind verschieden gegliedert. Die oberen haben in der Kegel sieben

Badien, die unteren aoht bis sdin. Die BQidier stei^ett dann in swei Bethen

dicht beieinander. Die, Schrftnke sind bis .anf.^vep numeriert. Treten wir durch

den Vorsaal in die Bibliothek ein, so haben > wir links, . gegen das Fenster tn

die Schränke Nr. 76. 77,v 78. Gleich darauf treten wir in einen rierfenstrigen

Saal mit einem Eingang in den zweiten Saal vnid cu)cr Wendeltreppe zum

ersten Stc»ckvverk beider Säle. Vier Gipsabgii><r antiker Statuen zieren lüe

tschritnke. Jm ersten Saal sind unten die Sciiränke Nr. .l-r-17, 74,. 75 und ein

^nnuneriorter Sehrank aufgestellt, im ersten Stock die Sehränke Nü.

•) .Es sind dies Nr.: 1728, 1729. 1783, 1884» 2894»..488i/U, .4884/40.

4884 52, 5317. 4884 60. 5108. .V280. 5678, 6714, 1485, 1182. 705. 70« ^ 6716,

8938, 9461. 9472, 9547 . 9746, 10.059, 10070, 10.071, 10.072. 10.073, 10.074.

10.075. 10.076. 10.077. 10.078. 10.079, 10.080. lO.OSl, 10.0i2. 10.C83. 10.084.

10.085. 10.087. 10.088, 10.092. 10.093, 10.094, lti.09ö, 10.096. 10.104, 10,105.

10.107. 10.109, 10.117, 10.118. 10.149, 10.150, iai61. 10.162, 10.168, 10464^

10.166, 10.167, 10.168» 10.170, 10.171. 10.172. 10.178, 10.176, 10.m<.- 10J8&,

,iai88, 10.186,. 10.802, 10.203. 10.204^ 10.206, 10A04,. ip.477, .1U41, ll.$dS,

11.416, 11^2, 11.720, 11.914.
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56 and 57. Mitten im Saal stehen zwei niedrige, vollständijf verschlossene Kfist^ n

für die Kunstw.^rke. Nr. C und D, geziert mit zwei Globen, einer Uhr, iiöheruen

Modellen zweier Maschinen und zwei Modelleu des Palaia. Im Eiugaage zum ^iweiten

Saal tiiid notoo die-Schrlake Nr. 20 und 18, im «rstea Sto^ di« ^nminaru 54

n. 55 iogebncht Der iweite, wth^n d^ni «rtteo beflndliehe Smil iit,ffinffi9nftrig

and hat seinen eigenen Eingang. Vier Büsten von Schriftstellern der N'eos,ti|

schmückeD die Schränke zwischen den Fenstern und zwei Mudelle von Statueo-

gruppen sowie ein Reliefmodell eines Gebir^'fs; unten befinden sicli zwei niedrige

verschlossene Schränke A, B. die für Kunstwe rke bestimmt «sind. Der zweite Saal

bat im ersten Stock die Sohriinke Nr. jü— 73, im Parterre Nr. 19 uud 21—39.

Di-» Biioh^T in den Schränken sind mit laufenden Nummern versehen,

liieim Jaiire 1904 die Zahl 11.938 in der Bucherabteiiung, bei den Kunstwerken die

Zal^iSO erreichten« Ober die Aufstellang der Bücher iaformiert die im Jidirel900

reo Fr, Adunee Tetfeftte »Scbematiiehe DarateUnng der 'Verteilanif der Bttdier*

werke 4er fUntliob Kinakj^seheii Bibliothek in 'Prag aaf einielne EaateB", lllr

die einzelnen Kanatwtrkichränke exietierea bewmdere Pline, sneamiäeQgeateni;

ton J. £. FolkmaniL

Die Bibliothek besitzt verschied^np Kataloge. Der wichtigst*^ ist der

Hauptkatrilocr in Biind»^n : .Kat.ilot,' der fürstlich Kinsky'schen Bibliothek .
anf-^'- stellt

im fürstlichen Hause in Prai,' Nr. G06 auf dor Altstadt, aufirenommen und ver-

glichen von 1^51 bis 1853 seitdem teilweitie ergänzt und vermehrt". Der Grun4

hieiii ward gleich in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts gelegt. Der

Haaptkaulog enthJUt die lanfendeo Nammem, die Bftndexahl dea Werkes,

Tiielabsehrifl.FoiiDat, Ort undJahr derAnagabe, Schfttinogawert ondÄninerkangen.

In nenerer Zeit warde diese Reihenfolge dahin abgeftndert, dafi gleich nach der

laufenden Nnmraer der Name des Autors genannt ist, dann der Titel des

Werkes, Kasten, Radius und Bandzahl. Der Hauptkala!og zei-^t deutliche Spuren

der Überschreibung aus einem älteren. Zum größten leii ist er vou einer Hand
geschrieben^ aus späterer Zeit stummen Eintragungen uud Anmerkungen von

Veiscbiedeoen Personen. Dieao splteren Kinteagungen waren nicht immer

bibUotliekariach riefatig nnd scbMlgten die gnte Qnalitftt des alten Hanptkatalogea

baaptsächlich dadurch, daß sie die Kinrichtong der lanfenden Nummern durch

Unterabteilungen bei den einzelnen Nummern störten und daß sie einzelne

Bände deseeihen Werkes unter verschiedene laufende Nummern, aufstellten* Itt

diesen Hauptkatalog sind die Kunstwerke nicht aut'genommen.

Neben dem Bandkatulof; besitzt die fürstliche Bihliotliek einen großen

Zettelkatalog, dessen Anfänge woiil am h in die ersten Jahie d*"^ 19. Jahrhunderts

tu versetzen sind. Der Zettelkatalog bestellt aus zwei Abteilungen: einer^kleiuea

Abteilung . fSr die Kunstwerke nod. einer ipoSen Iftr das fesamt^.^rig« Biblio-

tbebmaterial« DieKatalogsette],<17X10 cm, sind derart Angelegt, di^ links mit

kräftiger Schrift daspOrdnungswort geschrieben ist, rechts die Numiner dea

Hauptkataloges. Weiter nuten folgt die Abschrift des Titels, Bäi^iiezahl, Format,

Ort. Jahr. Verleger nnd ganz uoten Anmerkungen bezüglich der urspriinglichen

AuUteüang des Buches. Der Zettelkatalog ist alphabetibcii angeleimt. Kr ist

weh m Bezug ^uf \V.ihl des Uidnungswortes und Genauigkeit, für, die Zeit,

^ der er. ei^tatiuideii» seiir gut, Zu i>«<iAner.n ist» d^ der.Znwsaeha der nenefte/i

Zeit,, der im 4iHiptkata|eg, eingetragen^ is^ .nicht ^mfb '.im Zft^fofki^t«^
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Eiitäpreclumg gefandeu bat. Der Zettelkatalog wird dadurch onToUst&adig nnd

weniger Terläßlich als der Bandkatalog.

Zu einem Realkatalog der Bibliothek wunlfn mehrere AnsStie unternommen.

Sie datieren von der Zeit bald nach der Grüuduug der Bibliothek. Aber all das

wann eimehe, die in ihren Anftngen •te4^eii geblieben eind. Erat onter Ana
Bibliotheker J. E. Polkmenn erhielt die Bibliothek eine» voUelindigen Beelketelof

(»Katalog der Bflcher der fQrstlich Kinsky'aehen Bibliothek nach WiNenecheften

geordnet.*') Es ist dies ein Realkatalog von ganz primitivem Geprl«:e, sowohl

was die wissetischaftlicht» Gliederung, als auch was die innere Anordnung bf'trifft.

Er besteht aus elf Fuliol iiiulen. die in folgende wisbenschaftliehe Fächer ge-

gliedert Kind: ]. Bibliographie, II. a) Memoiren, 6) Geschichte, III. Bomane and

NoTelleo, I?. Diehter, V. Natorgeschichte, VI. Minenlogie, YIL Chemie,

VIII. Ifethemetik nnd Pfayelk, IX. Theologie, X. Qewerbsknnde, m) HnndveAe
bj Ökonomie, ej Comnierce, XI. Philologie. XII. rOmieohe nnd griechische

Klassiker, XIII. Theater, XIV. Literatur. XV. Kön!»te und Alteitftmer. XVI. Juris-

prndenz, XVII. Politische Wiss^^nschaften. XVIII. Medizin. XIX. Krziehungs-

kunde. XX. l'hilosophie, XXI. Länder- und Völkerkunde, aj Iteisen. bJ Geographie,

eJ Statistik, XXII. Belletrie. XXIII. Militärfach, XXIV. Polymatbie.

Xu jeder Abteilung sind die Bucher einfach nach den Ordnungsworteu

aipbabetiseh geordnet. Die Eintragung fuhrt zuuftcbst die Plummer des Haupt-

ketelogee, dann den Titel dea Bnehee, Kneten, Bndine nnd Bindesahl an.

Einen gründlicheren wissenschaftlichen Katalog erhielten durch Folkmaan

die Knnetwerke, in denen eich dieeer fllr seine Zeit gni uekannte. Sdion im
Angnet 1855 existierte an der Bibliothek ein gar sieht echleehtes »Veneichnie

der Knpferwerke und Landkarten*., das epiter die Grundlage des neaen «ieieii*

schaftlicheit Katalogee der Kunstwerke, beeonders der Kapferstiche, werdon

sollte. J, E Folkinann arbeitete an diesem neuen Kataloge vom Jahre 18W an

uiid hatte die Absicht, ihn französibcli und englisch herauszugeben. Im Februar

1865 war er soweit fettig, duÜ er die Veiöffentlicbung bereits für das Jahr 1Ö66

in Aussieht stellte. Aber mr Hemnegabe dee Katalogee kam es nicht, aue uns

unbekannten Grftnden. Der tum Dmdt Torbereitete Katalog befindet eieh in einem

besonderen Foliobasd in der flirstliebeo Bibliothek. Sein Titel, nee dem der

Leser auch Folkmanns wissenschaftliche HilÜiniittel kennen lernt, laatet: «Vor»

zeirhniss der Kupf-Tstietie-Holzschnitte, Lithographien nnd einzelnen Bilder ge-

orcluei ii;u h Biirtbcli. Lo llimic, Heller, Nacler u. a. m., ferner der Kupferwerke

und sonstigen Kunstge::t^n>tunde der lurätiich Kinsky'schen Bibliothek 1864."

Es ist diee jener Katalog der Bibliothek, der sich am meisten den modernen

Anfinrdetungen eines Katalogee nähert

Die fllrstlich Kinskj*sche BibUothek war und ist eine PrivatbibUothek.

Ihr Tonebaster Zweck ist, den Bedfirfniesen der Ittrstliehen Familie sn dienen.

Aber nebenher war sie seit ihrer Qrflndung bereitwilligst wissenschaftlieher

Forschung geOffnet. Wie früher, so gew&hren auch heute noch die regierendes

Glieder der Familie denen KinlaÜ. die in der Bibliothek arbeiten wollen.

Wenigstens die Namen einiger Männer, die mit fflrBtlicher Erlaubnis hier ge-

arbeitet haben, seien angeführt; Jos. Dobrovsk^, J. Jungataan, V. Uanka, F. L.

CelakoTsk^, Fr.Palaek^, Oabiiel IHeiek, Fr. Dvorsk^, Fr. Klutsehak, K. £.Bbttt.

Prof. WUh. Zahn, Alfred Bitter t. Ameth, Prof. 0. Weber etn. Arbeiten daif
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mvo in dem an die Bibliotbeki8&le anstoßendea Zimmer, aod nor in AunabllW-

ftllea gestftttei dir Filitt dU B«iiilrang von BAdi«ra «od HiadMlirifttB «adi

a«Ä«iiilb det fUnfliehan Pftldt.

Pmg. Dr. Zd. V. Toboikiu

Der Bficherfliidi.

Seine Gasehiehta. Seine Bedeutung. Seine Ausläufer.

(V«rlatlt«aff.)

Begroifen wir nnter dem Byzantinismos als Knltarphftoomen

die wenig harmonische Mflndnng orientaliseher, christlicher und

klaseizistischer fiinflflsse anf die Voistellnngswelt des Abendlandes,

so wird uns diese Umschreibung, soweit unser Thema in Betracht

kommt, im Stiche lassen. So unzweifelhaft wir auch die ununter-

hrochene Reihe abendlftodischer Schriftsteller, die sieh des Bflcher-

tlnehs bedienten, bis auf jene Gruppe von Autoren znrflckführen

können, die man mit leidlichem Grund byzantinisch nennen kann,

80 gewiß ist es aucli, daß hellenisch-rüiiiiselie Kintlüsse den Brauch

der literarischen Verwünschung nicht bestimmteii. liiicliertlüche waren

den klassischen Schriftstellern fremd. *''^) Die tiefe Kluft, die griechische

Vorstellungen von orientalischen schied, wird durch die liebenswürdige

Anekdote, die uns Plutarch von Lykurg (28.) überliefert, nur leicht

tSberbrückt: wie er Rat und Bürger Spartas scliwöreu ließ, nichts

am Wortlaut seiner Gesetze zu ändern, dann ins Ausland ging und

sieh tötete. Die römischen Schriftsteller hielt vornehme Sclieu raeist

vor der wirklichen Veröffentlichung ihrer Schriften zurflck. Geschäfls-

mäßige V»'rvioiniltiguug ihrer Schriften geschah noch in der Kaiser/.eit

meist ohne Zutun, aber auch ohne Protest des Autors. Nur die

>^ J. A. Pabrieiat (BlbUotbeea QrMM V. 75. Bd. 1788) Tdriiiochte

Mist •gegenteilig« Antiebt («jnvat obserrtMe dinn atqo« obtetUtiones . . . libm

pponi olim solitu non modo a Jndaeis. eorumqne «leroplo a Cbristianis, sed k a

Romanis, Graecis & Barbaris") ni^bt (inrch Beispiele aas klassisclien Schriftstellern

IQ begründen. — Es ist iiiOplicii, daii d» r irrijre Glaube an einen römischen

fioeberflach aaf eioe falccba Autfassaog der „iiiterdicta rettueuüae et recaperandae

posaeMitnii* im rOmitobei» fieeht tvlIcksvAhieB itt. Vgl. d&rSber di« DieMrtetiott

Theoderit : Über daa Interdict dea rOmiacbeD Beebta aar Erbaltnng daa Beaittaa.

— Ygl. avab Wtaacb, Sethianische Verfluchunn^tttafeln aas Rom. 70 flf.
—

MfiDsterberg, Za dea ailtiaebaa FlwbtafalB (Jabraahefka d. Oiterr. Arcbaaolog.

last VIL 141 fix

Vgl. Birt, Da» antike Buciiwesen S42 ff. — Dziatzko. . Untersuchungen

ftbar aosgewftblte Kapitel des antiken Bachwesens 149 S. — Denis, Etuleituut;

in die Bäcberknde L ISfl»— Patoan, Avtbera tbeir PnbUe in Aneiea* Timet

S90 C ^ Kebkiv Daa Aitonaebt 819 ff. Haenoy, Sebriftiftaller and Bach-

blidlar te ata Ben 46 ff. Dert ii* auch M wd 47 f. die waitara UtoraliK
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äjg^lfcD t*'itiichen Knistellnniren und Piagiale konnten Schriftst«iler

von Ruf. wie Cirf-ro und Martiai, bewHi,'eii. eine Pubiizieruni: ihrer

Schriften zu autorisieren oder si*^ >'elbst zu t^dieron. Aber das merk-

würdig diskfpte Verhältnis. da>: in Korn Publizisten und Publikum

verband, schloß jed^-n halbwega teraperameutvollen Angriff der Schrift-

stelier gegen Fälschung oder schleclite Editoreo aus. Klagen uod

Ermahnungen traten an die Stelle von Terwabningen und FlQcbdiL

Der Gleichmut gegen das Schicksal von liriften und Autor«B war

vielleicht darin gegründet, daß es dem rOmischeo Publikum nur um
die modernste Fassung eines Stoffes su tun war. durch die die

Schrifteo der Früheren bedeutungslos wurden. Cicero, dCBSea

Schriften zor Haaptquelle für die Erkenntnis des rOmischen Schrift-

tams geworden und, läflt sich, zahlreiche Entstelliingen in Werken

seiner Hottersprache vor Angen, gelegentlich wohl zo einem ärgerlichen

Ansmf verleiten. **) Wenn man aber in seinen zahlreichen, Tellig

allgemein gehaltenen moralischen Betrachtangen Anzeichen von

literarischen Urheberansprflchen, ja selbst Spuren von Bücher-

angegeben, wozu noch zu ergäiir»"!! wike H»'rtz. Schriftsteli^r iin-l PubliVtiin in

K«»m. — Vgl. aach VVattenbach, a. a. <». 58", ff. — Kicliler, Hej;iilT utiil Autir^b-»

der BibliuUieküwiägeiiBchaft, wo 19 üie eiu^chiagige ZeitscutilteQlit«ratur

ftber antikes BuchweMn mitgeteilt wird.

**) Man lese «Ii BeJeg dieser eigenartigen VerbKltniMe die mafiToUea

Worte« die Galen gegen die acbamloieste Anebeataog seiner Schriften und seines

>iain«Ti- L'> braneht bei Dzintzko, a. a. 0. 168 ff.

'ij Martiai Epi^r. 2. S.

^ 8i qua viiiebuntiii cliartis tibi, lertur, in istji, ,

Sive obbcura uiiniä, sive iiatitia parum:
' Non mens est error ; noeuä Hbraritu' iüii

, Onm properat verans adnntnerare. tibi. . .

'*) QnintiHaQtta ad Tijrphoaem Inatit Or^t praef: Itmltnni. ai^ni in tn*

qu«iqoe flde ac diligentia positnm est, nt in manns ^Kuninam qnam wMyiifntfugii

vettiant.

'"j iSu bei .Sciippa Epifitolae 97: Multum iuterejit, utrum ad con&umptam

materiaui accedai, an ad subacuuu. Crcscit iudies niatecia, et inventari« inventa

non. obstanft. FneUrut emdüM optipta, eti ^iUiSmiL r- VgU.dasn. Tereiu ^Pruiog

zu «Enancbas") ;<
.

^ . Knllnm est jaoi..diet|tni, qnod nas, dsctam »it prina: . ..

. .* .Qnnre aeqnnm est^ ros cognoscere atque ignoiCfMre^-

Qaae veteres fa' titaniiit. »i facianl novi.

.Vgl.. Ubribtiauuü. Liberiu» (Willem Salden) Gertnani Bip//.WytX'!'5. 71 f.

De Latiniä {sc. libri») vero, quu nie vertam, nesau ; ita meudose «t

ttv'i il'iQMar et veneunt. •— E<p. ad Quintpm ^Vatrein III, 5.

. I*) DetndiMe igitar alteri; aliqoid et bonünen. hominis jofBonmodo.tiimni

.f9mmo4tun^ aagara magis .est .jBoiilra .patpraip qnam mora, -r- P4.-«iBeUaiUii(5br;Sl.
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flachen^*') zu sehen glaubte,^^) so'nnd'das mQsiig« Hypothiesen, die

keine Widerlegang verdieopn.

Die AbDeiunii(i[ der römischen Söhriftstrllpr. sibb mit ihren

UDverstäDdigen oder bö^^willigen E'iitoren auseinanderzusetzen^ dauerte

bis in die christiiohe-Zeit an. Die literarischen Verflachungen, die

xm m dem Mhen. Orient Ikberiiefert sind, ^baben den Zweck, die

starre Integrität des Bnchstabens zvl erhalten; Sie haben eine gemein-

aame Quelle : den Appell an die religiöse Ehrfurcht. Die Urheber der

Schriften beteuern ihre Einsetzung durch gOttliehen Willen, an dem
zn Sndern der. Hand des Menschen verboten sei. Jedes ei]»einnftehtige

Eingreifen' ^pftter Lebender wird- als Frevel gebrandmarkt Nichts

war natllrticher, als da0 Jene Kirche, deren Lehre- sich auf die

heiligen Schriften des Orients • grfindete, sidi -dieser -Methede, einer

eigenwilligen Änderung ihrer VorscSiriften vorzubeugen, hemüchtigte.

Wie rasch sich die- Institution des Kirohenflnches (Änathema) und

Kirdienbanns bei den offiziellen Machthabern det Kirche — Konzilien,

P^ten, BisehOfen — einbürgerte, entzieht sich dem Ziele dieser

üntersuehun?. Wichtiger für uns ist die Tatsache, dafi sich der

Braach des BOcherlincbes bei rönniscben Schriftstellern sehr bald nach

ihrer Christianisierung nachweisen läßt. Küniischen Schrirtstellern,

deren Anlange nuili in die Heidenzeit reichen, wie Prudentius.

Sulpitiu? Severus. Augustinus u. a. ist der liücherfluch ebenso fremd,

wie ihren noch uubekehrten Zeitgenossen Claudianus, Ammiaaus und

bjmmachus.

Es wäre überflüssig zu erwälmen, daß uuch in den Schriften

des Origene.^. der nicht wie die oben genannten Schriftsteller dem

vierten, sondern schon dem dritten Jahrhundert angehört, niclits von

einer warnenden Verwünscliung künftiger Textanderer 7u finden ist,

wenn nicht gerade an den Namen des Origenes sich das Phänomen

eines der ersten abendländischen Huehertifiche knüpfte. An diesem

Fluch hatte Origenes selbst allerdings keinen Anteil. Der Aquileier

Rufinus Tyrannius (345—410) aber fand es für gut. seiner lateinischen

Übersetzung von Origenes' Repe 'Apx^v folgende Warnung aazuhfingen:

,IUud sane omnem, qni hos libros Tel descriptums est Tel

lecturus, in conspectu Dei Patris et Filii et Spiritus Sancti eonUtUfr

^1 UHUS quisque nofetrum aä se rapiat «•oinmiMla aliorum (l' iialiiitqu-

quud cuiquti pussit emoluumuti sui gratia, socititas liouiuiam et coiiiuiuiutk!»

•ftrtatar neceite ctt — De offloiw III. 5. 22.

Zteharias UniDiis, fixplicttiones eateidieticM, Heidalbetg 1607. — VgL
An. Ball, 96 n.
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ofgiM «oMvaniff per futun regni fidem, per resurreotionis ex mortois

sacrameDtum, per Ulam, qni praeparatas est diabolo et angelis ejus,

aeternnm isrnem, si non illam lecum aeterna haereditate pouideat,

abi est tietus et Stridor dentiam, et ubi igoU eemm non morietar:

ne addat cäiquid huie acriptnrae, nec mrfmxit nee «rmto^ nte mmutetf
eed oonfeiat cum exemplaribiiB, nnde conscripserat, et emendet ad

litteram et distingnat; et inemendatttm Yel indiBtinetmn cedicem nen

habeat, ne aenstfuro dÜBenltaa, ei diflünetos eodex nen ait, majerea

obsenritatee legentlbne gaoerei*^)

Dafi dieser Bflcherflncb ven einem Schriftateller wie Bnfinaa

stammt, den der Historiker Sokrates einen unTeriftBlichen Worte-

maeber'') und der EirebenYater Hieronymus bei Jedem Anlasse der

yerdrehnng nnd Sntstellting des Origenes aeibt,'*) ist allerdings

geeignet, das Beeht des Flochers, gewiB aber nicbt den Bmst dea

Fluebes in Frage an stellen. Aneb daß ein Konail Tom Jahre 899,

weit entfernt, die Sehriften des Origenetf in ihrem Wortlaute sa

Bcbatxen, sie vielmehr in ihrer Gesamtheit ?erdammte, gehört

nicbt bieher. Die SchluAzeüen dieses Flaches, die ein deatlicbes

Licht auf die intensive und wissenschaftlich schon auf einer beaehtena-

werten Höhe stehende HandschriftenbeDfitzuDg jener Zeit werfen,

lehren, welche Weiten ein erschöpfendes Studium der Geschichte des

Bikiit'itliirhes zu erüft'uen vermag. Für die besoliräukten Ziele dieser

Untersuchung soll diese technische Fru'^^e nur gestreilL, nicht ver-

folgt werden. Wichtiger und hezeichnendt-r fflr die Heimat dieser

den Text eines Schriftstellers schützenden Flüche ist die Tatsache,

daü dieser er^te Fluch eines römisch-christlichen Autors nicht Original

war, daß er sich viehmhr schon inhaltlich und textlich an eine Ver-

wflnschun«,' anleiuiLe, die bereits an der Wende des zweiten und

dritten Jalirhunderts von dem Märtyrer und Heiligen Irenaeus,

Bischof von Lyon, gebraucht wurde. Über das Leben dieses Heiligen

sind uns zahlreiciie Biograpliieu iiViei lietert. in denen aber deutlich

wahrnehmbare legendäre Elemente auf Kosten historischer vorherrschen.

Auareichend bezeugt aber ist uns die Tatsache, daß Irenaeus

Heimat in Kleinasien in oder um Smyrna zu suchen ist, dafi er also

») Zitiert naeh An. Hall. 49

£

"} Vgl. GIoTer, Life und Letters in th«» fourth Century. 368

'<) Hier. ep. ad ("tesiphont. jn 1.33. 3. — Vgl. Preusehen. Palladiat ood

Rafiuas. 171. — Fatr. Cursus comj.l. Patres Latim XXIL 22 f. 65 ff.

^) Vgl. Schueider, Die ueaeu Büchergesetze der Kirche. 51. — Keascb, Der

Index der •rbot^nen BAditr L 11.

») Vgl. Patr. Cut. eompL aMW. Migse, Patr. Qraeci. VII. 17S S.
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io einer Welt anfwoehs, in der der ursprIlDgliehe Hellenisnnis eohon

nnaufbaltsam Tor orieDtaliscben Eiowirkuogen zurflekweicben miiBte.

Wir werden also Dicht fehlgehen, wenn wir in Irenaens oder allge-

meiner gesprochen in jenem Kreise früher Kirchenvftter, die ans

Ihnlicfaen Anfingen kommend, sich dem abendländisch organisierten

Ghristentnm anschlössen, die swischen Ostlichen and westlichen Vor-

siellnngoi TermittelndAn Faktoren xu suchen haben. Irenaens sdiloB

nnn seine Schrift ,De Ogdoade* mit folgendem Fluch:

xflvat Cüvta^ xal vtapo6c ' tva «vtipdiXig^ S li^TEYpdt})«»^ taH xacop-

dAo']]« «6x6 xpoc td dcvcivpa'fov toöto, {(dtv (ute^pdtjxi), i7ct(jL6Xd>c. Kol

fdv Spxov toötov i(io{ttc pLttaYpätj^eic xa? drj'jeK; sv ttp ivr.Ypäcptp.^^

Dieser Fluch des Irenaeus gewinnt nicht nur fflr uns den Wert
eines Paradigmas, er ist auch, wie wir aus den textlichen Anklängen

in dem Fluche des Rufinus gesehen haben, gieidisajn zu einem

Schema geworden, das zahlreichen späteren Kirchenschi iftstellern

bei ihren Bnchertlüchen als Vorlage diente. Sehr deutlich sieht mau
das bei Gregor von Tours

:

Decem libros historiarum, Septem miraculorum, unum de vitis

Patrum scripsi, in Psalteiii tr.ictatum librum unum coniraentatiis

sum, de cursibus etiam ecclesiastiris unum librum condidi. Quos

libros licet stilo rusticiori conscripserim, tarnen conjuro omnes sacer-

dotes Domini, qni post me humilem ecclesiam Turonensem sunt

recturi, per adventura Domini nostri Jesu Christi, ac terribileni reit

(mnämt Judicii diem, si nunquam confusi de ipso judicio discedentea

cum xp8o dtabolo condemnandi esfi.s, ut nunquam libros hos aboleri

fiMiatis. aut reseribi, pum^aedam legente$ ttt quasi qwudam praeter-

mtttente$; sed ita omnia vobiscnm integra et iliibata permaneant,

sieot a nobis relicta sudL
(Wird fortgeoeUt.) G. A. C r fl W e 11.

Die Neapolitaiiisclien Handschriften der

Hofbibliottaek.
(Seklmt.)

Cav. LXXy. üa ftltro eodlce parimcnt« di PriMiano in peigamena pia

utieo. poicbe dei decimo secolo.

Cod. 47. (Bm. 294). Endlicher 847. nambr. Z, ZIL at Zill. Jahth. 104 ff. in 4*.

^T) Wattenbach, a. a. 0. 321. — An. HaiL 52, o.

^} Patr. Cami Gonpl. ad. Migna. Pfttr. Lat LZZL 571 f.
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Am SchlQB^^e: AntoBiiiSäripBadi et Mokonun. Forloa« (11984) lagt akbU

^bi^ 4'*' I^rovenit'iiz. .
, - .

Kloster des ii, Johannes Carbuuaria.

Weißer Einband io neapolitanischer Art, sonst ohne Eintragung,

(üanterä) 85. Cep. 589.
•

Cav. LXXVI. Due Sauaazari de Panu Yirgiuis; ano in fuglio del 1524,

e Taltro io ottavo del 1528, nel nurgine di qoali vi lono i laogbi dcUt

eerittara, i'qnali alltide Tantore;* e le varie lesioni, 6 aiano eorrenoni fatto dil

medeaimo.

Cod. 8259*. (Ree. 289) chartac. XV. Jahrh. 24 ff. in 4«. Cod. 3357. (Ree 277

chartac. XV. Jahrh. 124 ff. in fol, mU7) Vol 81'. F. Hieronjmi S.>ripandi. Aia

Vorgtfckblatte : Maiius Apraiüi morieiitis anno ab illius ortu. quem imuc apQ»i

Kuperos iutuetur ^IDXXIIII. tertio uonasJuuii — (3259*;. Am Schluaae (ful. 24*):

F. Bieronymi Seripandi mann icriptai Apranio dietaote Anno HDXXIII.

Portotia (11984). Ex illis, qai NeapoU Jine miaai faemat A. 1781. qniqa«

ad Aaguetinianos eoenobii 8. Joannie de (?acbonaria monachos pertinebant.

Forlwia (11924. Ree. 277). Igitnr e coenobio S. Joannie de Garbonuia hac

trensmis^ius est codex cum alüe.

(rantera) 84. Cap. 588.

beid« Uaudächrilten sind nach neapolitanischer Art eingebunden, ohne

Aofoelirifk.

Cav. LXXVII. Lattanzio de ira Dei et de upiftcio Dei vel forroatione

hominis. Volauie in foglio di pergamena di carattere longobardo, lodeTolissimo

per rantichitä e per la epeeiosita et ornameato de carrateii.

. Cod. 762. (Bee. 00) membran. Z?. Jahrb. 208 if. in foUo cam initiie coloratii.

Neuer Einband iuis dem Jahre 1755. Anf fol. 8* ein Wappen, anf t 1* die

Einseichiiunt; : Juli! Lancli über.

(Cantara) 35. Cap. 588.

Aus dem Kloster 8t. Johannes de ("arbonaria. Ftir dt'w itali«>nisohen Ursprnne

spricht auch die Nachricht Furlosia's (11924;: Neapuli huc cum aliia trausmissu«

A. 1721.

CftT. LXXVIIl. Tertuliiano de Jona, nel qaal rolume e' U Ubro di

Carue Christi coiialtre opere del medeaimo.

Cod. 4194 (Ree. 84) chartac. XV. VIII. 230 ff. iu folio.

Aull Jani Parrhasii et amieomm NeapoU in dnobaa Tolnminibna anitU

emptna qnatnor. 2 tomi in 1 Tolamine.

Am Soiilusse: Antonii Seripandi ex Jani Parrhasii testamento.

Bibliothek dea St. Johanneakloatera de Carbonaria. NeapoUtaaiieber

Originalband.

(Cantera) 35. Cap. 588.

Cav. LXXIX. Un volunie, che si crede iuedito, ove si contiene U
parafrasi pnetira in latino di Maestro Pietro ne libri del Vecohio testamento, in

pergamena di carattere longobardo.

Cod. 975. (Ree. 49) Denis II, 233. membr. XIII. Jahrn. 141 ff. in (oho.

Magiatri Petri Big. : Paraphrasis poetica in libroa veteris testamenti. MS.

Anm 1400.
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Liber aiOBMhortiiii congregationis S. JtutioM de Padtu deputatos moD«^

•iHio 8. SaiMrisi de Neepoli* Sigaatae namero 270^ in aüo aaiaero per alphabttam

in lilktt» A. iigMtas aanaro 8.

Ctp. 598.

C e ?. LXXX La Oanualemme coDqaistata del Ttaiao del 2** canto in poi,

•critta da soa propria mano, eeconda che egU Tandaya eompoaeade et emeadaade

Cod. 10151. (Ree 811) chartac. XVII. 255 ff. in fol.

Veneichnis S. II. No.6. Jm Jahre 1717 von dem Aagostiiierkloster S.Johannes

de Carbonana zd Neapel. Oapaüso schreibt die Handschrift dem St. Apostelklester

in Menel wa, Dai beatMgt andh KabOlea. *)

Uber die Praveaiaai ipriebt aach die Eioieieliaaag: Deaato alla libraria

dl & ApeaftoU dal Bigr. Sei^ae PalTeriae al meae di Agaiko 1688.

Oav. LXZXL üa Yirgüie ia fofUe dl pergamena» eea aleaae aaaotanoal

al marglBe^ il qaale per« ener eeritte dl 7 aeeoli e püh, viene lemiBaiaeBte

MiameDdato dal Padre Montefancon.')

Cod. 58. (Ree. 293) Endlicher 113. meinbr. X. Jahrh. 177 ff. in f. cum
eoloratiB initiis. B bibliotbeca monaaterii St Joaoiut de Carbonaria Neapoli.

700 aoQonim. 72.

Neapolitanischer Einband.

(Caatera) 87. Cap. 589.

Cav. LXXXIL Un ConnaentaTio di Senie sopra Yirgilio ia foglio dt

perganeaa» da teaerii altreal ia graa pr^e per la saa aatiehiU dl 700 e pUk aaai.

Cod. 27. (Bee. 874). Endlieher 115. membr. XI Jahrb. 885 ft la foUe.

Olim Antonii Seripandi.

Ans der Bibliothek des Kloiters St Jobanaie de Carboaaria in Neapel.

Neapolitanischer Einband.

(Cantera) 37. Cap. 589.

C a y. LXXXIIl. 11 commento di Jacopo Braccioliui sopra il capitolo

del' Petrarca dell Trionfo della Fama. HaDoecritto in pergamena bellissimo.

Cod. 8846 (Bee. 886). menbr. XY. Jäbrh. 188 ff. ia 4«.

Xeia y«merk. Braaaer Lederebbaad mit der Anbehrift: Triomfi del

Petrarca ras. Am Schlüsse : L*o reeeripto del trinmpbo della pbama per Jaeobe

de misser Poegio. — Joan Marco. — Mit einem Wappen.

Bibliothek di Valletta. Forlosia weias nichts too der Provenienz.

Cap. 594.

C a T. L XXXIV. Lu Cassandra di Licofrone co' commentarii di Giovanni

Tietxes in iatiuo in pergamena scritta da tre secoli.

Snppl. gr. 58.

Mit Noten and prifatea Biaseiebanagea tob der Hand dee Janna Parrhadaa.

800 ealtem ann. Codex rescriptna.

Ans der Bibliothek dee Kioateia St Jobaaats de Carboaaria in NeapeL

Cap. 588.

Cay. LXXXV. ün volume in ppr^amena di carattere sassonico, in cui

•i contengono 8. Girolamo de .Viria iUastnbus" eon la contiouaaione di Qeuaadio

;

Hnaaenm Italienm. I. 112. . . ...

Diariam Italicam Pariaiie. 1708. 818. .

8

Digitized by Google



— 34 —

GelMii Decxetale de Libris canonicis; Priscian de laude Anastasii Iniperatorii«

Tflftallimiii canMii d« Jona, et Claudü taeerdotis de Qrammatiea libri dao. ?«f»>

mente •timabilinimo« com« btn TAlfoniia U Pftdre lUbillon, p«c Tutiehiti di

pit di 7 sMoli.

Cod. 16. (Rm. 8&.) Eodliehor 828. nemb. V. et 71., VIII., IX. Jibrh.

160 ff. in ,4«.

Inschrift fol. I *: 84. Liber sAncti Colambaoi de Bobio. Codex 600 aanorum.

f, 43*. Liber saticti Columbani de Bubio.

Weißer italienischer Einband. Am Röcken : Probi grammatica 84.

Aoe der Bibliothek des Klosters 8t Johannei de GftrboDaria io Neapel.

. Cap. >689. . (CMtem) 85.

Cav. LXXZyi. UaTolame in foglio eontenente vtrii opnseoli dt diren«

materie, di dirersi earatteri, e di varie antiehiti, qnale e molto stimabile per

aleiini opusculi. che contiene inediti.

Cod. 8160. (Ree. 296.) membr. et cbart. XV. Jahrh. 268 ff. in folio.

Aufschrift f. 244b. Antonii SeriiKuiiii Jani Parrhasii testamento.

Au8 der Bibliuthek des Klosters 6t. Joiiaunis de Carbonana in Neapel.
* (Cantera) 36, Cap. 58».

C a V. LXXXVII. Un volume di lettere dal Seripaudu et ai Senpando

seritte, quando fu mandato alla curte Ceaarea e Cattoliea.

Cod. 5560. (Bec 188.) ehartao. XVL Jahrb. 88 IT. in folio.

NeapoUtaniieher Originaleinbud.

Ans der Blbliotliek des St. Johannee-Eloetera in Neapel.

(Cantcrir 31. Cap. 586.

Cav. LXXXVIII. Un volume in foglio di lettere ecritto da wi nomini

illostri al Seripando et ad altri pert<onat,'^i.

Cod. 5559. (Ree. 131.) chartac. XVI. Jahrh. 177 ff. in foiio.

Am Rucken des Originaleinbandes: Epiatolae nobil. viroruin.

Aue der Bibliothek dee Klosters 8t. Johmnes de Carbonari» in Neapel.

(Cintera) 81. Cap. 587.

Cav. LXXXIX. ün Tolnme in foglio del Seripando, eontenento Tarie

lottere k Ini. e da loi seritte ed alcani diplomi di varii Prencipi.

Cod. 5561. (Ree. 129.) chartar. XVI. Jahrh. 277 ff. in folio.

Neapolitanischer Originaleinband.

Aus der Bibliothek des Klosters St Juhannes de Carbonaria in Neapel

Forloeia (11924).')

Unns ex Ulis est, qui Neapoli «x eoenobio 8. Johaanis de Csrbonaria hne

anao 1717 transmissi fnernnt.

(Caatera) 81. Cap. 587.

CaT. XC. Enripide, volomo in foglio eon alean« notasioni gfeeho il

margine, scritto da tro seeoli, e ben trattato.

Suppl. 19.

Inschrift Fol. 2t'iS': .Antonii Seripandi ex Jam Parrhasii testaniento. ann. 2o0.

Ans der Bibliothek des Klosters Öt. Johannes de Carbonaria in Neapel.

(Cantera) 86. Cap. 589.

0 Hnsaean Italicttm L 108.
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C a V. X CI. I Coinnientarii mlV epistole diSeneca fattt da Gasparino Baniiii

in latino. Volume ui iugho del 1500, e fin' ora inedito. •
-

Cod. 3293. (Ree. 246). oharfcac. XV. Jahrb. 136 ff. in folio.

Inicbrift: Sit moDMboniia coBgregatiomi S. JattioM de Padua ordinia

Sneli BaiMidieti dapntetaa moMStotio S. SeTerini dt Neapoli. Sigaatns niunero

SOS, in alio namero per alphabetam in litem O. lignatnt nninero 7. In alio

B«teto alphabeto in littara 6. nainaro 9.

Cap. 591.

C a XClI. Un codicc in ottavo in pergaraena, che contiene varii

opDBColi di Plinio, e d'altri autori di multo preggio, e per l'auticbitä e percbe

contieue alcane cose inedite.

Cod. S96. (Bec. 290.) Endlieh«r 287. nembr. X7. Jabrb. 158 in Am
SdihiiM: Seripsit Maiiimt Thomaeellns amieu a«qna ae libi. Am Bfteken des

oeapolitaniachen Einbanden: 1500. Plinii Epistole; item Piatonis Atbenieniia,

ioterprete Leonardo Aretino; item Kpistolae IT. (T.aurcntii Vallae.;.

Nach Cap. 592. au» dem St. Severinkloiter ia Neapel. Bei Forloiia wird

TOD der Herkunft nichts gesackt.

Cav. XCIII. Un codice in ottavo di perganiena delle c^uestioni accade-

nidie di Cicerone di bei carattere e molto antico.

Cod. 801. (Ree. 278.) Endlicher 57. membr, ZV. Jahrb. 124 ft fai 4*.

Am Sehlnta: Marinna Tomaeellna scripitt amicta aeqne ac aibi. Am Ricken:

Xarei Tollii Cic Aeadem. qoeat. ed. p. lib. 2., qoi inscribitar Lneallni. Mit

eineni Wappen.
Nach Cap. 597. aas dem St ScTerinkloster in Neapel. Forloaia: Keapoli

hac traiisniissus anno 1721.

Cav. XCIV. Cn codice in ottavo. che cuntiene Epistole . di Paolo e

Seneca, cou altri opuscoli uggiunti, scritto da cinque secoli.

Cod. 279. (Ree. 288.) Endlicher 195. membr. XIII. Jabrh. 96 ff. in S\
budirift: late Uber eat coogregationia 8. Jnatinae» ordinia Sancti Franciaei de

obsenrastia, depntaioa monaaterio Sancti Sererini NeapoU. Signatna in inTentario

in littera S. namero 23.

Am Rücken: 1250. Epistolae Senecae ad d. Paulum, et hujas ad Senecam.

Seoeca de dementia. Sententiae Patram de SaUmone, Macer, de Tiribua hexbamm,
Senecae epistolae ad Laciliaro.

Cap. 592.

Cav. XCV. Boezio de Consolatione. Volume in pergameua molto pregevole,

e per TantiehitA di 5 aeeoli, e per le note narginali.

Cod. 282. (Ree. 287.) Endlicher 875. membr. XIL Jahrb. 58 fll in 4*.

Inschrift: Boetios de consolatione Sancti Severini coagregationia Caainenaia

aliaa SancUe Jnstinae. Signatna litwa B. namero 19.

Cap. 592.

Cav. X C V I. L*Aleorano in lingna arabica in 19 ) tometti legato in

peile e ben trattato.

A. F. 242. (345.) Flügel,, G: Die arabiscben, persischen and türkischen

Bandaebriften der k. k. Holbibliothek an Wien. 1867. IIL 1600. Aus der BiblioUiek

daa Doaten 81 Johannea de Garbonaria in Neapel.

(Canten) 87. Cttp. 590.

8»
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C a V. XCVII. Una filira antichissiraa descritta in corteccia d'arbore

preBentata per an dono singulare al Sign. Cardinal d'Aragona, allora anibas«

ciadore di S. G. M. in Roma.

Cod. 346 (Not. 474.). Jetzt: Papyrus, III lat. b).

Vergleiche: MaOmann : Die gotliiachen Urkanden von Neapel ond Arezzo.

Wien. 1838. S. 27. Gaet. Marini: I papiri diplomatici. Romae. 1805. f. 128. -
Ern. Spangenberg: Joris Roniani tabulae. Lipsiae. 1822. 164. Maffet, Scipio.

latoria diplomatica etc. Hantora. 1727. 138. Thierry in: Revae des denx mondes.

1859. 15. Juni.

Card. Pasquale di Aragona war Gesandter bei dein Papst Alezander VII.

und dem Vizekönig von Neapel. Der andere Teil dieser Urkunde war in der Cui

di S. Paolo de P. Theatini in Neapel.

Aus der Bibliothek des Klosters SS. Apostolorom in Neapel. Kollar. I.

Cap. 585.

Cod. 819. (Ree. 655) membr. XV. Jahrb. 137 ff. in 8».

P. Ovidius Naso: Metamorphoseon.

Fol. 1' Bibliothecae Caesareae. F. Thomas M. Alfani 0. P. 1721. Neuer

Einband. Ohne sonstigen Vermerk. Hejrenbach lührt in seiner Rezension gar

nichts über die Provenienz an.

Cod. 513. (Ree. 149.1

Joachimus, abbas Florensis, et Anselmns, episcopos Marsicanus: Vaticinia

pontificiuni. Memb. et chartac XV. saec. c. Fig. coli. 109 ff. in 4°.

Bibliothecae Caesareae. F Thomas Maria Alfani O. P. 1791.

Inschrift f. 1*: Christophorus Kautt Uberlingensis Anno 1585.

Cod. 722. (Ree. 37*) Denis. IL 234.

M. A. C. Cassiodorus: Cuintnetitarius in i)8almo8 usque ad commentom
verRHH tertii Paalnii I. Membr. XIII. Jahrh. 72 ff. in Folio.

F. Thomas Alfnr.i 0. P. 1721.

Forlosia (11924) sagt: Neapoli ad imperatorem Carolum VI. transmissot.

Cod. 803. (Ree. 64.) Denis. II. 390 (pag. 866).

S. Gregorius Magnus: Regula pastoralis. Membr. XIII. Jahrb. 170 ff. in 4°.

F. Thoma« Maria Alfani. O. P. 1721.

Cod. 1019. (Keo. 51) Denis II. 416. Membr. XII. Jahrh. 06 ff. in folio-

Anseimus (^antnariensia : Cnr Deua homn.

Bibliothecae Caesareae: F. Thomas Maria Alfani 1721.

Cod. 1733. (Ree. 77.) Denis II. 477. membr. XIV. Jahrh. 336 ff. in 8«.

Petri Lombardi, episiopi Parisiensis: Sententiarum librt IV.

Inschrift fol. 1»: Hibliotlietae Cae.sareae F. Ihomaa Maria Alfani 0. P.

1721. Nach Forlosia (11924) wurde die Handschritt im Jahre 1721 nach Wien

geschickt.

Weißer italienischer Einband.

Cod. 2350. ^Rec. 252.) membr. et chartac. XIV. Jahrb. 84 ff. in foHo.

Gratia Dei Esculanus : Scriptum super totam artem veterem Aristotelis.

Inschrift: Bibliothecae Caesareae: F. Thoma.s Maria Alfani O. P. 1721.

Cod. 2622. (Ree. 280.) men-br. XIV. Jahrh. 60 ff. in folio.

Fr. Petrarca : Trionfi. Diese Handschrift schenkte F. Thomas Maria Alfani

im J. 1721 der Hofbibliothek.

Cod. 3270. iRec. 41.) Denis II. 355. chartac. XV. Jahrh. 66 fol. in 8«.
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8. A«gnti]iiii : SolilQftiii».

latcbrift: Bibliotbeeia Cmmmm: F. ThomM Mum Albni O. P. 192t.

ForloiU (U984) sagt: Uirat Mt .a Üb, qi|i Meapott hoc tnimiini flierul

A9D0 1721.

Cod. :r^09. (lipc. 282) ch. XV. Jahrh. 134 ff. in 4«.

HoratiuB Fluccus : Odae. luschrift 1 Bibliothecae Caesareae F. Thomas

Maria Alfkai 0. P. 1721. fol. 130 Andreas EagnbieDsis scripsit Neuer Eiabuid

Mit «UkiMben Papier. EadUeher 148.

Cod. 8514. (Rms. 48.) eliertae. ZtV. Jahrb. 887 £ in 4«.

S. Catharinae Senensis: Epistolae fiO.

loacbrift f. 1 »: Bibliothecae Caesareae F. Thomas Maria Alfani 0. P. 1721.

Forlosia (11924): ei iis, qaos fr. Thomas Alfanos hoc attoMt anno 1721.

et bibliothecae Caesareae dunavit.

Cod. 4481. (Bec. 65.) Denis II. 594. chartac. XVI. Jahrb. 77 S. in 4*.

Bembardna AlbigaaneDiit : Dialogns inter magietnim et datcipalnn.

IneebTift: Bibliothoeao CaMaroio: F. Tbomaa Maria Alfiut 0. 1781.

Einband aas der Zeit der Kaiserin Maria Theresia.

Cod. 731. (Ree. 58.) membr. XIII. Jahrh. 270 ff. in fulio.

Gregorii Papae : Libri moraiinm sive eipositio in librnm beati Job.

Forloeia (11924) sagt: iinos ex ilis, qoi hur Ne^poli missi iaerunt anno 1721.

Neaer Einband (türkisches Papier) aus dem Anfange des XVIII. Jahrh.

;

Matt findet tieb keine Nacbricbt «bor dio Herknnft der Handiofarilt

Denis IL 870. (pag. 889.)

Cod. 735. (Ree. 20.) membr. XIII. Jabrbl 880 f. in Folio.

S. Aurelias Auguatinns: Liber quaestionam.

Weißer Originaleinband nach Art ler Tieapolitanischen Handschriften, jedoch

ohne Aufschrift. In der Handschrift selbst über die Provenienz kein Vermerk.

Denis II. 338.

Forloeia: Unns «et « iis, qoi Neapoli bne niiei fiiero.

Cod. 778. (Ree. 59.) membr. et ebartM. XV. Jahrb. 189 ff. in folio.

Cecilius Ciprianas: Opera.

Neuer Einband wie bei der Handschrift 731. Denis II. 275 erwähnt über

die Provenienz nichts, dagegen sagt Forlosia (11924): Codex ex iis, qui Neapoli

anno 1721. huc missus fuit. In der Handschrift selbst keine Kinzcichnung.

Cod. 26.35. (Ree. Q'S.) membr. et chartac. XY. Jahrh. 92 ff. in 4«.

Jacopo Passavanti : Specchio di Yora ponitMsa.

Anf den itilieniseben TTrsprong weist kein Yormerk bin, aneb Forlosia

erwihnt sie nicht. Der Einband ist neu, doch das tarkisoho Pspier desselben

fftbrt die Hsadsebrift mit den iwei oben erwihnten Mannskripten zusammen.

Wien. Ferd. Meuiik.

VerzeichDis der Werke von Jüurl Sehrauf.

Dem am 8. Oktol>or 1904 dahiagesehiedenen Sektionscat im k. n. k. Bans-

Hof- nad Staatsar^iT nnd UniversitltsarcbiTar Dr. Karl 8 ehr anf, der sich

in den weitesten Kreisen allgemeiner Bochschfttian|[ erfreute und auch anter den

Wiener Bibliotheksbeamten riele Freunde zählte, verdankt die Wissenschaft eine

Beibe von PabUkatioaen, die som größten Teile der Wiener Unirersititsgeschicbte
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gewidmet sind, und daher Tielfach auch für den Bibliographen wertvolles Mt-

terUl •«ntbilten. • Auf «ine Wfirdigang dieser Feiiehangen, die bei ihiem Ir-

lebeinen alleeite der frenndliduton Anfodime begegrieten, kann bier niebi nlher

eiDgegengen werdeD» wobl aber wird eine dn&ebe Aafsftblnng am Platxe sein,

da Schraaf mit seinen meist tnt eigene Kocten gedruckten und im Selbstreriage

in bescfirätiktfr Auflage erschienenen Riioht^rn manche Verän(lerontr«>n orxunebmen

pHfgte. die es dem gewissenhaften Bibliographen fast notwcndiij erBcheinen

lassen, wie bei Kupferstichen, verschiedene «ätata'' zu auterscheideu. Besonder*

liebte er ee, eeine^kleiiiwen. in Zeitaehriften oder Sammelwerken erediienenn

AalUltie mit Terftadertero Titel und in anderem Format amdraekes n laneB

oder dvrch biongeflgte Beilagen betriebtUeb erweitert In gani neae Pabb-

kationen in verwandeln. An diesen hybriden Gebilden,- die streng genommeD

ebensowenig Pe^iaratübdrncke als selbstäiMÜge Druckwerke sind, hatte er eine wahre

Herzensfreude und wurde nicht niüJe, sie an Fachgeuo*iäen and Bekannte zu

versclienken ; deu künftigen Bibliothekaren aber hat er damit manches R&Uel

an lOsen gegeben, weil weder im «Kärschner* noch sonst io einem Schriftsteller-

lerikon alle Permntatienen nnd Kombinationen vorkommen. Omen wird daher

die im folgenden gebotene Übentdit, die wir tngleieb dem Heimgegangen«

als Zeichen anfrichtiger Terdiriing widmen, niebt unwillkommen eeln.

1. Familienbuch derC'apodilista in Padua Tom Jahre 14S5.

In : Bericht über die heraldische Ausstellung des Vereines Adler in Wien

1878 (Wien 1881) 4« S. 145-H8. Daraus separat gedr. unter dem Titel:

Heraldisciie Handschriften. Beiiprui ii- n von K. v. Franzensliuld, M. M.

T. Weittenhiller. E. ?. Kudriaflsky und K. Schrauf (Wien 1881) S. 71—74.

nnd als „Separatisairnnm" in einigen wenigen Exemplaren unter d. T.:

Familienbueb der Capodiliata in Padna vom J. 1485 (Wien Selbetveilag,

1881) 4« 4 SS. mit 4 Tafeln.

2. EiiM' Schulordnung Kaiser Rudolfs II. fdr'die deateehea
Schulmeister und S c b u 1 m e i s t e r i n n e n in Wien von
Jahre 1579. In: Mitteilungen der (iesellscbaft für deutsciie Erziehungs-

und Schulgeschichte, hg. von K. Kehrbach. Jahrg. I. (Berlin 1891/2)

8. 215-821.

8. Das Gedenkbneh der Teufel in Gnnderadorf. In: Jabrbadi
der k. k. beialdischen Oeiellaehaft Adler. NF. II. (Wien 1888) a 48—101
Daraus aep. abgedr. nnter' gleichem Titel, Wien (Selbstverlag) 1882. 4*

64 SS.

4. Magjarorszägi tantilök a Bdcsi egyetemen, (Ungarische

Studenten an der Wiener üuiveroitat.^ Budapest, M. tud. Akad. 1892 S*

CY, 865 88. (Bildet den 8. Baad der von der angarischen Akademie
beiansgegebenen Magyaroreadgi tannlök kOlfilldOn, d. i. Un^ecbe Stn-

dentea im Aaslande.)

5. (Gemeinsam mit W. Hartl.) Die Matrikel der Wiener üniversi-
t u t. Band I: Von der ält« sten Zeit bis inklusive Sommersemester 1420.

Als Manuskript gedruckt. Wun, .<»>ll.stvcrlatr, 1892, gr. 8" 128 SS. (Diese

Matrikel haben die Hrsgbr. bis auf wenige an Freunde verschenkte Exem-

plare nicht avsgegeben, weil sie aidi verpflichtet hatten, zuerst die unter

Nr. 10 angcAhrten .NachtAge* an beendigen, woran jedoch bdde der

Tod verhinderte.)
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1 Di« 6tdi«btii8«fefeln der Wiener Uni veriLtftts« Rek-
tor e n 1865—1898. Wien, Selbstverlag der k. k. TTniTerntit 1898, gr. Bß

S5 SS. (Id einem Teil der Auflage steht S. 3: Zur Krintierung au die

Feier vom 24. Mai 1893 überreicht von Rektor and St^nat der Universität

Wien ; dafür in dem anderen, der auf besserem gescljüpften Papier ge-

druckt i»t: In der Vorhalle des Univerbit&ts-Gebäudes errichtet and ent-

htllt im Mai 1893.)

7. A Bäcsi egyetein kOsdpkori magyar anyakOnyve. (Die

nnffnriidie Matrikel der Wiener üniTereitit im MitUlalter.) In: ICagyar

kOnjvetemle 188S/S. Darane separat gedr. nnter dennelben Titel, Bnda-

peet, y. HomTinesky, 1808, 8* 8 8S. mit^S Liehtdmeken.

8. Begeetrnm bnrsae Hnngarernn CraeoTieneie. A krakdi
magyar tanuUk-häia laköinak jegy«eke (1493—1558.)

Budapest, M. tud. Akad. 1893, S» XXT. 144 SS. rRildet den 3. Band der

von der ungarischen Akademie herausgegel>«>n ri Magyarorszagi tauul^ik-

küifüKlün, d. i. Ungarische Studenten im Auslände.)

9. Eegestruni bursae Hungarorum Cracovieusis. Das lu-

wohner-Verzeichniss der ungarischen Studenteu-
bnree lä Krakau (U98—1558). Wien, Selbstverlag, 1898 (bei einer

AnsabI von Eiemplaren mit einem Zettel überklebt: Wien, A. Holder 1894.)

8* XXIII, 188 88. (Ist die dentscbe Ansgabe des vorigen Werkes).

10. (Gemeinsam mit W. Hartl.) Nachtr&ge lum d r itt en B a n d e vo

n

Joseph Rittor von Aschbachs Geschichte der Wiener
Universität. Wi»Mi, Selbstverlag. 1893—1895. 8« Abt. 1-8, 380 SS.

(fortlaufend paginit^rtt. Alle drei Abteilungen vereinigt unter gl-icli-ni

Titel mit der Bezeichnung: Herausgegeben von der k. k. Uuiveräität in

Wien. I. Band 1. HUfte, Wien, in lEoromisaion bei A. Holder, 1808. 8*

880 88. Ein Separatabdmek von ftnf den .Naebtrlgen* entnommenen

Biographieu (Johann Aiehbolt, Diomedee Gornariaa, Hathiaa Görnas, Wil-

helm Coturnos.siuä und Andreas Dadius) wurde ausgegeben unter dem
Titel: Festgabe für die Teilnehmer an der LXVI. Versanimlniif^ (leutsclipr

Naturforscher und Ärzte, überreicht vom Rektor und akadi inisciien Senate

der Wiener Universität. Wien, Selbstverlag der k. k. Universität, 1894, 8^,

127 SS.

11. Aeta facnltatia medieae nniToreitatis Yindoboneneia,
Wien, Verlag des medisinischen Doktoren-Kollegiame, 1894-1904. 8^

Bd. I. (l:;90 -143;. 1S94. XI. 108 SS. Rd. II. a436~1501) XX,
262 SS. Bd. in. (1490-1558) 1904, XXI, 355 SS.

12. Zur Geschichte der Stüde ntenhäuser an der Wiener
Universität während des ersten Jahrhunderts ihres
Bestehens. lu: Mitteilungen der GeselUchatt fQr deutsche Erziehungs-

nnd Scbnigeeehiehte hg. von K. Kehrbaeb, Jahrg. Y (Berlin 1895) 8. 141

bb 214. Oarana sepamt abgedr. und mit einem Register vermehrt nnter

gleichem Tltd, Wien, Selbstverlag. 1805. 8«. 81 SS.

18. Des P. Oratian Marx ursprünglicher Entwurf für die

Beform der Osterreichischen Gymnasien vom 7. Juli

1775. In: MitteUongen isw. (vgL Hr. 12) Jahrg. VI (Berliu 1896). 8. 122
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PagiifoniB^ (S9 8&)^

Iii Heinrich Wilhelm 6r»f Wilciek. In: Allgemeina devleelw Bio»

graphie, Band ZLU. (Hänchen 1897.) S. 479-481.

15. Zwei österreichisrh© Schulordnungen aus dem 17. Jahr-
hundert. In: Beiträge zur üsterreichischen Erziehungs- und Sciiul-

geEcbicbte II. Heft (Wien und Leipzig, W. Braumäiler 1899) S. 115—134.

1<L Ab« d«ff T«§tftmeiiteii-8ftainl«Bf d«i Wiaaer Oai-
TereititcarchiTe. Ein Beitrag mr Getehiehte der
Wiener Xrtte im XVI. Jahrbnn dert. Mit einer TiM. In: Bin

halbes Jahrtausend. Festschrift anlißUdi des 500jährigen Bestandes der

Acta facultatis medicae Vindobonensis (Wien, Med. Doktoren- Kollegium,

1899) Lei. 8* S. 55-85. Daraus separat abijedr. unter gleichen» Titel,

Wien, Verlag des Wiener med. Duktorea-KuUegiunis, 1900 31 SS.

17. Die Wiener Uoirersit&t. In: Wetxer und Weitere Kirchenlexikon.

2. Anfinge (Freibnrg, Herder 1901) Bd. XII 8p. I540-1564. Ein wenig

Terinderter Abdrack mit einem Anhang: Yeneichniii der wiehtigeren

Schriften über die Geschichte der Wiener ünirersität erschien unter dem
Titel: Die Geschichte der Wiener UnifertiUt in ihren Orandsfigen. Wien,

Selb.^tvrrlag. 1901. 85 SS.

18. Zur Geschichte des Wiener üniversitätsarchivs. lu:

Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. VI.

Erginxnngeband (Innsbrnck, Wagner 1901) 8. 789-^769.

19. Corporation oder Stnatelnhranetalt? In: Zeileehrill fttr

d s Privat- and Öffentliche lieclit der Gegenwart hg. TOn K. Grönhut,

XXVUI. Bd. (Wien. flOlder, 1901) S. 285-289. Darane andl «ep. abgedr.

unter gleichen Titel, Wien, Höld* 1901, 8«. 7 SS.

80. Joseph Bitter Ton Aschbach. In: Allgemeine deutsche Biographie

Band XLVI (München 1902) S. 59—68. Daraus sep. abgedr. unter dein

Titel : Josef von Aschbach. £ine biographische Skizze. (Mit einem Anhang :

äedie Briefe Johann Friedrieh Böhmen an Joeef Asehbach) Wiea^

8elbBtTerlng, 1900, 8«. 59 88.

81. A Beeei egjetem magjar nemx etd nek anynkAnyre
' (1458-1680). Budapest, M. tod. Akad. 1908. 8« XCIV, 544 88. mit

2 Tafeln. (Bildet den riert^n Band der von der ungarischen Akaderai«

herausgegebenen Magjarorezagi tannlök KülfOldOn, d. i. Dngaritche 8ia*

deuten im Auslände).

22. Die Matrikel der ungariBchen Nation an der Wiener
Universität 1453— 1630. Witii, in Kommission von A. Holzhausen,

1902, 8". XCll. 537 SS. mit 2 Tafeln. (Ist die deutsche Ausgabe des

Torigen Werkee.)

89. Der Reich eho fr at Dr. Georg Eder. Bino Brieftammlnaff
als Beitrag inr Geechiehte der Gegenreformatioo
inNiederOeterreich. I. Band (1578—1578) Wien, in Kommission

• bei A. Hollhansen, 1904, 8» XXXV, 264 88. Mit einem TitelbUdo.

84. D-ie grifliohe Familie Wilczek in Schlesioa nnd
Osterreich. Wien (Selbetrerlag) 1904» 8« 12 88. (Ist der .iweit« Ter-
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besserte Abdruck eines Aufsatz««, der anonjm im Österreichisch-

•^MiidMB «xtldf-KalMder 1 d. Jabr 1879 (Wien 1878) «cscbteneii itt

26. Die ÜDiTervitftt. In: (ieiehiehte der Stadt Wien bemmgegeben Tom
AHeitamsTereine zu Wien. Band II (Wien, A. Uoixbausen, 1904) 2*

8. 961— 1017, Daraus sep. abgedruckt unter deTu Titel: Die Wiener

Uaiversit&t im Mittelalter. Wien, A. Holsbaosen, 1904 2« 57 Sä. Mit

2 Tafeln.

26. Stadien znr Geschichte der Wiener Unirersität im
. M i it e 1 a 1 1 e r. AU Mannakript gedraekt Wi«i, Selbttrerlag, 1904, 4^

68 88. (Pkivatdnick, der erat unmittelbar vor dem Ableben dea Tf. voU>

endet wnrde nnd ddier niebt mebr snr' Aaigabe gelangte).

Wien. 0.

LITERARISCHE BESPRECHUNGEN.
H. B8tliiiger,liaiia WeidlCaderPetrarkamelatcr. Stadien inrdeateehea'

Eunstgeachichte. Heft 50. StraBbnrg, J. H. Ed. Heitx 1904. 8*.

H. Kottinger darf das Verdienst beanspruchen, in seiner oben angezeigten

Schrift, einem der liebenswiirdi^'sten und fruclitbarviteu dfutachen Holzschnitt-

seichoer aechzehtiteu JahrliiiiidertB zum Namen und — was höher anzubchlaj^eii

itt ~ zu bejiserer Würdigung seines Schaffens rerbolfeu zu haben. Seit langem

war man bemfiht» dem mnateren Enihler nnd flotten Zeichner, deieen knttnr^

geeebiebtlieb und kflnetlefiieb gleSdi feieelnde Arbeiten aeit Sandrarte Vorgang

als Werke Hans Bnrgkmairs galten — ein Irrtnm, dem andb Matber Terfiel,

und den Woldemar Ton Seidlitz zuerst aufklärte — einen kunstwissenschaftUob

vollgültigen Paß auszustellen, der ihn vor Vt^rwechslung mit andern schützen

sioUtt", aber es wollte nicht gelingen, die erste Rubrik de?» Sif,'nalements mit

einem unanfechtbaren tarnen auszuftillen. Man suchte ihn im Augsburger Umkreis

Bargkauiri, in der aehwibiaeben Malerlbmilie Strigel, auf die daa Monogramm
eisea eeiaer Holiicbiiitte Mninffibren icbien, aber der enteeheidende Fand» der

allen Kombinationen aar Krönung bitte dienen können, wurde nicht gemacbl

UOttinger beschritt den allein richtigMi Weg. indem er — unbekümmert um
die Sorge nach einem Namen für seinen Schützling — zunächst in der Buch-

illnstration des ^eclr/thnten Jahriiunderts Umschau hielt und das Werk des

leicht kenntlichen Kleisters btilkritisch zusammenstellte, hier zweifelhafte Arbeiten

ausschied, dort wichtige Stücke hinzufügte, die bisher äbersehen waren. Und
»uf ^eeem Wege gelangte er aeblieAlich aeeb daau, in ^nem von dem Petrarka-

aeiater illoatriertea Werk ane dmr 8trafibarger OflNn Sehotts einen Htefarieeben

Hinveia auf den Namen des Zeichners xn finden. In Otto Brunfels* Herbarnm

vivae eiconea, in Straßburg 1530 n. f. J. von Schott mehrfach aufgelegt, wird

als Zeichner der Holzschnitte, die das unverkennbare stilistische Gepräge des

Fetrarkameisterd tragen, der „hochberümpte nieyster Hans Wejditz von

Ötrafibarg' genannt. Da nun auch noch einer der Augsburgor Holziiehnitte das

11on^Hramm B W tdgt, war die Kette der Temuitangea . and Schlafirolgerangen

leicbt an ediHefien, and ea erflbrigte nor noch, arknndliehe Daten aoa den

StrsDburger und Aagsburger Archiven über Hans Weiditz herbeizuschaffen.

Aach das gelang, wenngleieb sie niebt rielmebr ecgaben. als daA Besiehuogen
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switohMi dm lltlHlSHiiiliwi W«iditi und B«ttk mefaveisbar bettandto. Ist der

Fiind «iaes unmii Kautleniwment, der eine woblbektimte Gnippe ananymer

Holzschnitte deckt, a» sich wertvoll als Handhabe zur weiteren historisehett

Aufhellung der H'-rkunft und der kunstgeschichtlichen Stellang seines Trägers,

80 würde der glückliche Finder doch niemals auf ungeteilten Beifall seiner

Fachgenos^eu haben rechnen dürfen, hätte er nicht auch seinen Finderblick

auf stilkritischem Gebiet bewiesen, uad dem neu in die Literatur eingeführten

Bant Weidits «b eanberea und mit ueaen Flicken leieh' licaeUtea kOntllerieeliea

<remd nit auf den Weg g«S«l>*n. ttit Oenagtauig begrOSt Beferent in den
on Röttioger flbenichtiiob aufgestellten Oeuvrekatalog des Hans Weiditz eine

große Zahl Nachträge zum Werk des Petrarkaineisters, die er selbst im Laufe

mehrerer Jahre gesammelt. Statt jeder neuen Zuweisung umständlich ein Placet

leizulugen, sei mir gestattet, auf einzelne Punkte hinzuweisen, die vull-ncht

näherer Untersuchung wert erscheinen durften. Zunächst muß nieiaer Ansicht

nacb dnrcbaiu die Herkanft dea .WeiditaetUa nnd aammitiidi aeiner OrnMoentik

aaa Augabnrg mit Naebdniek betont werden. Seine Anebildaag bat der

KQnstler, faUa er wirUieb aebon in den achtaiger Jahren dea 15. Jahrbnnderta

in Straßburg geboren sein sollte, z^^eif' ![os in der scbwibischeo Eunatmetropole

genossen. Neben Hiirtrkmair, der grolien Kinfluß auf ihn gewann. kOnnen noch

der Zeiihner der Holzschnitte in Finders Specalum Passioiiis Nürnberg 1507,

den ich nicht für Schäufelein halte, wie auch der Illustrator von i aulers Serrooaea

Aagabnrg, Othroar 1508 ond Tenglers Layen-Spiegei Augsburg, Othmar 1509

ala beimliebe Lehnnaister dea Petrarkameiatera in Betraebt kommen. Aacb
einige Drneke der Offltin von Johann Weysaenborger in Landahnt, so nameatlieh

die Hiatoiy von Kaiser Friederich 1519 aoUten anf Beaiehnngen zu Weidits

untersncht werden. Der Versuch, Zeichnungen und Bilder von Weiditz' Hand

nachzuweisen, he^X nahe; die Zeichnungen in Frankfurt a. M., die Kottinger

nach Weiditz auf S. 54 aufführt, hatte ich für Vorzeichnungen zu den

Uulzschnitteu gehalten. Selir nahe stehen ihm die Federzeicbnnngen einer

Handsebrift in der Weigerscheu Uiniatnrenaammlnng an Leipzig: Hiatoria tob

Fetter von Prozents nnd der aobOnaten Kagalona (Katalog t. Fieker Leipaig 1896i

l^r. 71), sowie eine Zeichnung in Dresden (W «* i mann 83). Aach das DArer

7ugeschriebeDe, 1518 in Augsburg mit Kohle gezeiclinete Bildnis in der Sammlung
des Duke of Devonshire in Ciiatsworth (Li]tpinanii 400), vielleiciit ein Purtrait

d' H VVolfgaiig Maen, der 1515 bei SchOns]>.'rt,''^r ein Leiden Jesu mit Uulzschnitten

bchuufeleins herausgab, ließe eine Differentiulaugnose auf Schäufelein — Weidits zo.

Während mir die Znachreibung der Wiener Grablegung (Bottinger Tafel ID

an Weidits gamicht, die der Heiligen Familie in Mflneben (Tafel I) nnr aebwer

einlenchten will, darf leb den Yerfaaser Tielleicbt anf ein Bild in der Universitäts-

sammlung zu Wflrsbnrg (Nr. 114: Sehladit zwischen Lanzknechten) und den

bethlebemitischen Kindermord in Sigmaringen mit dem Monogramm (Nr. 167)

hinweisen für den Fall, daß er seine Untersuchungen über Weiditz' malerische

Tätigkeil weiterfuhren will. Das Würzburger Bild muß wohl in seiner Werkstatt

entstanden aein. Diese Bpärlicben Znaitae nnd Anregungen seien mit dem Anadmck
dea Dankes geaeblosaen, den der Terfaaser sieb durch seine weitroUe PablikatioB

ehrlich verdient bat

Posen. L. Kaemmoror.
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«

Bibliognphia economica universalis. Repertoire bibliographi<^ue aunuel des

trtvtiit MlttlCim seitnMt ^Mnoniq««! «t loeiftlM. Pibli4 fwr Jnl« Man d«lU.
Abo^. TwtvKL de rannte -1902 redigte par EnriD 8t ab^. pudapeft—

Brnzellei 1908.] XXI «. 170 8. ».)

Diese Bibliographie bildet die 89. Abteilan(7 der Bibliocrraphia universalis

dfs Brüsseler internationalen bibliographischen Institnt.s und ist die Fracht

UD^rischer Gelehrten-Arbeit. Die Veröffentlichungf dieses Repertoriums, dessen

zweiter, die Arbeiten des Jaiires 1903 umfassender Jahrgang auch bereits (1904)

enehieDen ist, erfolgte mit aaerkeBneufrerter Baichheit, welche aUerdings

«eieatlieh dnreb einige bemerkenawerte Eigeatämliehkeiten dieaer Pablikatien

bediagt teia dfttlte. Wie der Bedaktenr der Bibliograpbie im Vorwerte aelbst

bemerkt, ist dieselbe „bien loin de la perfeetion*. Dieser Ansicht des Redaktears

kann die ZastirnnjunjEr niclit versagt werden, es muß vielmehr su^ar darauf hin-

grwifseu werden, daij der Inlialt der Publikatiun dem Titel derselben überhaupt

ganz und gar nicht entspricht. Auch dies scheint allerdings dem Redakteur

aidit anbekanat zq sein, der selbst in der Einleitung der Hoffnung Ausdruck

verleibt, daS ea im Laufe der Jahre geiingen mOge, dieser Bibliographie eilten

virklich aniverealen Charakter m geben. Ee ist inniehet herTomheben, dafi Ar
die bibliographische Zusammenstellung neben der deutschen und 1 r französischen

Literatur, welche nach Angabe der H^ratiggeber ,de la maniere ia plus parfaite"

verwertet wurden, nur noch die urijjarische und teilweise die eni^lische und die

italienische Berücksichtigung gefunden haben. Neben dieser Beschränkung

bildet die Art der Yerwertnng der angeführten Literaturen eine weitere Eigen-

tamliehkeit dieser Pablikation. Wie ToUstiodig diese Verwertoog erfolgte, iat

beispielsweise daraus tn ersehen, daß im Abeehnitte «Franenfrage*, (L 8. 188/^
wie in den zwei Abschnitten «Einkoinroensteuer" fl. S 81 u. 101) ungefähr die

Hafte der in deutscher Sprache erschienenen Werke nicht verzeichnet ist. Mt-rk-

würdigerweise sind den unparischeu Herausgebern sof^arauch „ökonomische" Werke

über Ungarn entgangen, wie: Deutsch, liUckblicke auf die Entwicklung der

nogarischen Volkswirtschaft im Jahre 1901, Budapest 1902 und Bunzel, Studien

tar Seiial« und Wirtschaftspolitik ÜDgama, Leipzig 1002: Noch eigentfimlieher

ist jedoeh die Art der Benütiiuig der periodischen Pnblikationan fftr die

bibliographische Znsammenstellnng. Ffir den ersten Jahrgang wurden 42, fSr den

iweiten 46 Zeitschriften herangezogen, jedoch nicht vollständig verwertet, von

welchen 5 in ungarischer, 15 (beziehungsweise 14 im zweiten Jahrgange) in

deutscher, die übrigen in den oben angeführten Sprachen erschienen. l>a nun

allein von den in deutscher Sprache herausgegebenen periodischen Publikationen

Mhoa weit mehr ala ein halbea Hvadert fBr die bibliographische Verwertung

bitte in Botradit gesogen werden mttaaen, weist die Bibliographie aueh auf

dem Gebiete der periodischen Literatur der Bedentnng und dem Umfange nach

anfierordentlich betrfichtliche Lücken auf. Ist es zweifellos schwierig, den

Begriff der „ökonomif " ffir V)il>lintjraphische Zwecke in feste Grenzen 7.u legen,

»0 kann imni^-ihin iVt,tgestellt werden, daß diese Grenzen von den Herausgebern

dieser Fuüiikatioa keineswegs enge gezogen worden sind. Die Ökonomie stellt

«a niebt nur nngimein anagedohntea und weitrenweq^ Wissensgebiet, sondern

aaeb ein roieblieh und vielseitig gepflegtea Foraehnngafold dar. Trotadem um&fit

^er erste Jahrgang dieser Bibliograpliia nach Angabe der Redaktion nur 3455,

der tweita 8008 TiteL Wenn nun erwogen wird, daß beispielweite die Abteilong
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.Medisin« a«r BrOMder intarnationaltn BibUograpbie jlbrlich 4iiftMiiitllkk

ongtfiUir tOOOO, dia Abteauog »Zoologie* 12000 Litontiir-Titol wifviUt» oo

«ftredorgroSe Zahleimnterscbied wohl geeignet, berechtigtü Stniioa sn erregen.

Die anpefiibrtcti Eisrentümlichkeiten der ,BibIioe;ra{)hia economica uniTersalis*

dürften jedoch hiefür ausreicheudt^ Erklärung bieten. Zum Schlüsse noch einige

Worte über die Anordnung des in der Bibliographie gebotenen Materials, welche

«nf dem Dewejscben DeiimaUjstem beruht. Die Vorteile diesee Sjetems weidoB

unbedingt ta Nftchteileo, wenn duaelbe nicht genan beobachtet wird. DaA dieoo

«nerlftfiUebe Gonnaigkoit hier fehlt, beweieen ithlreiehe gnnt miriebtige Titel*

einreihangen und därfken aoch folgende Beieptele erhärten. Offenbar in Voigt

eines Versebens ist im zweiten Jahr^^ang»? das Werk .Werinert, Aber Wesen

nnd Bedeutung der Diiferftugeschäfte etc." zweimal verzeichnet, jedoch nicht m
einem und deraselbeu Abächn itte, sondern zunächst in der A bteiluug «Börsengeschäfte*

(3. 67) (332. 64). sodann bei .Rechtswisseuschaft" (S. 118) ^347. 765); ebenso

findet aieh «Scott» Honey und BanUng* aowoU nnter „Finaniweaen* (S. 62)

(882) wie aneh in der UntorabteUnng ,Oeld« (S. 66) (882. 4) angefahrt, wobei

in beiden Fällen SOgif tie Verweisungen auf die betreffenden Abschnitte fehlen.

Flu ien sich nun xusammenjjphörige, gleichartige Materien in Terschiedenen

Teilen der Bibliographie zi-rstreut, so leidet die Benütxbarkeit derselben überdies

noch darunter, daß auch die Alphabetisierung der einzelnen Deziuialgruppen

höchst mangelhaft durchgeführt ut. Und so muß sich doch die Frage aofdr&ngea,

xn wessen Nota nnd Frommen denn wohl derartige DniToreal-Bibliographien der

ÖlTentliehkeit ftbergeben werden? Y. Hofmann.

Jean Loubier, Der Bucheinband in alter und neuer Zeit. (Monographien des

Kunstgewerbe», ligg. v. J. L. Öponsel, Bd. X.) Berlin und Leipzig, o. J. (19U4)

H. Seemann Nachf. gr. 8^

Die überwiegende Zahl derjenigen, die sich berutüinaljig mit Büchern zu

beschäftigen haben, pflegt wenig mit der Technik dea Bncheinbnndes. nocli

weniger aber mit dessen gesdiiehtliehem lüntwieUungsgango niher Toitrant la

sein. Trott der Menge der anf beiden Gebieten erhandenen Monographien

erscheint die Torliegende Arbeit nicht unwillkommen, da sie zur schnellea

Orientierung und zur Einführung^ in das Spezialstudium sowohl darch ihre

anschauliche und klare Darstellung als aucli durch die zahlreichen Abbildungen

sehr geeignet erscheint. Im ersten Kapitel ^S. 1— iO) wird zunächst die iiioderue

Technik der hnndwerksmifiigen Hcntellung des Bncheinbandes besehriobon nnd
tngleich die davon abw^chenden Alteren Methoden erwähnt Anf den niehsten

Seiten (11— 17) wird die äufiere Gestalt des antiken Sehriftwesens dargestellt.

Die kirchlichen Prachtbände (18—57), die Ledorschnitt-, Punz- and Treibarbeiten

^H 60), sowie die mit Blindpressungen hergestellten Lederbände des Mittel-

alters, die Buchh«^ntel und Kftteubücher (67 — 86j erfahren in den folgenden

Abschnitten eingehende Würdigung. Dem eigenartigen orientaliechea Einband

ist ein besonderes Kapitel gewidmet (87—94). Der «aiflbrUehen Bespreehung

dea Bennissanee^Einbandea in Italien und Fiaakreich (95—126), in Denteehland

und England (127- 58) folgon Ansffthrungea ftber den Einband des 17. und

18. Jahrhundert es (154- 67) nnd dessen Ausbildung bis zar Gegenwart (168 — 84).

W>e bei allen Darütellungen xur Geschichtr« d.s Kinhandes werden auch hier

lediglich jene Prunkstftcke in den Kreis der Betrachtuag gezogen, welche man
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als Li<»bhabpr-, Loxas- oder Prachtbftnde tn bezeichnen pflegt, da die in ihrer

notdürftigen AoBstattung wenig anziehend'^n DurchsohDittseinbäude kaum An-
regung za kanstgeschichtlicher Erörterung geben. G r o 1 i g.

Gymlui Farluis. Legkedvesebb könyveim. Budapest [ld04J. 8«. iL '6. (Wolfgaay

Gyalni. Meine liebsten Bücher.)

Derselbe, A kön^'vtari tudomänyok c6lja es feladata Magyarorszagon. Koluzs^

TÄT. 1903, 8". (Zweck und Aufgabe der Bibliothekswissenschaft in Ungarn.)

Derselbe. A magyar könyvtarak jövöjerdl. Budapest. 1904, 8*. (Über die

Znkooft der aogarisehea BibUotbeken.)

Der Avtor diäter drei Schriften ist PriT«tdoiMkt dar BibUothektwisten-

•ebaft aa der KUvaenborger I^Tenitil. Da weder ia Badapeet aeeh ia Agrani

eiae solche Lehrkaaiel besteht, ist Oyalai der eiaiige Doient dieser WiBseasebafl

in Ungarn. Darin mag wohl zam großen Teile der Grund liegen, warum sein

Kolleg in erfreulicher Weise stark besucht ist. Im Sclmli^hre 1903/4 hat er

über Geschichte des Buches gelesen, und hatte im ersten Semester 65 Hörer,

im sweiteu Semester 104. Im laafenden Schnljalire liest er äber Geäcbiclite der

Bibliotii^a led bat derselbe im gegenwärtigen Seroester 84 Hörer. Sein erst*

geaanatee Werk, betitelt: Meiae liebstea Bfldier. gebOrt wähl aar wegm seiaer

aettea Ex libris-Ssmnilang ia daa Gebiet der Bibliographie. Es bat eiae mehr
literatarhietorische Bedeataag and enthält an den Autor gerichtete Antwort-

schreiben einiger heryorragender nngarischer Schriftsteller der Gegenwart auf

die Frage etwa; Welche Bucht r der Weltliteratur haben einen größeren Kmdruck

auf Sie gemacht, Ihrer schnttstellerischen Tätigkeit ereutoell die Bichtung an-

gegeben oder doch dieselbe beeinflußt?

Beis an aweiter Stelle geaanates Werk behandelt ia allgeaMia iatereseaater

Weise daa im Titel sehoa angegebeae Thema. Er eprieht sieh gegea die Krriehtaag

von Fachschulen fQr Bibliothekswisteasdiaftea aaSi da sich keine solche mit der

Wirkung des Hochschulunterrichtes messen kann ; er bezieht sich auf das Aus-

land, und wünscht die Errichtung von Lehikanzeln der Bibliothekswissenschaft

an den Universitäten Ungarns. Auf diesem Wege sucht er Fachleute herau-

zabildeo, deren vollständig ausgearbeitetes, gleichmäßiges Programm und syste-

Badieher Arbeitsplan die Grnadlsge gebea wird« aaf weleher die Regelung des

aagarischea Biblietbekeweeeas etattfladen kann. DaO dies aicbt ohne g|ei«lk-

leitife Brreiehaag eines theoretischen Zieles — die Kntwicklung der Bibliotheks-

wistenschafl — geschehen wird, glaubt Gyalui mit Uechi de?n Leser nicht be-

weisen zu müssen. Unter den weiteren Aufgaben führt der Autor die iSohafFung

eines angarischen bibliugrii|))iischen Institutes au. Unter die Agenden eines

solchen reiht er die Publikatiun eines wöchentlich oder mindestens niouatlich

erscheiaendea Bepertoriaaie der vatexliadisdiea Blitter and Zeitsehfiftea. Nach-

ibaienewert fladet er besoaders die Vereinigtea Staatea, in deren jedem eine

eigene Btblidtbektkommission besieht, welehe dem Parlament jährlich offiziellen

Bericht zu erstatten hat. Er weist gerne auf das Ausland hin, verblüfft aber

mehr mit seinen gewiß sehr interessanten Parallelen, als er zur Nachahmung
anspornt, da sein offenbar Kleinmütigen zugedachter Tros-t. die ganz gewaltige

Entwicklung der amerikanischen Bibliotheken sei die Arbeit eines halben Jaiir-

baadeita, eher noch nehr danrn flberzeugt, daß eia aar aaaiherndes Anfblihea

der Bibliothekea vater aaeerea eaiopiiedien YerfaUtaissea ein fronnaer Wanscb
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bleiben wird. Um nur ein Beispiel anzuführen: über die liffentliche Bibliothek

in Boston bericbtet er. daß dieselbe einen Bücherbestand von riiud 700.0uO Bäxidtiu

hat. Die Auslagen dieser Bibliothek wfereD im Jahre 1901 ilher tederthelb

MiUiooen Kronen, and die Bibliotiiek verfflgt flb«r ein Penonel Ton 269 Hann.

Diesen Daten stellt Gjalai die XJniversitüts-Bibliothek in Badapeet gegenüber

(mit zirkii 250.000 Bänden, zirka 80.000 Kronen jährlichen Aaslagen und 80 bis

40 Aiijrestellten). Gyalai hätte sich damit be£rniii;eii können, den amerikanischen

Pitncnsionen das nfiher gelegene Ausland jjegeiiuberziistelleii. in welchem eine

ähnlich große Bibliothek wie die Bustoner eine Dotation von höchstens jährlich

200.000 Kronen hat nnd ein Personal von hanm mehr alt 60 Hann. Ein gewiß nodi

immer verblSffbnder Vergleich, wenn man flberdiee in Betracht sieht, daB in

diesem dem Autor näher gelegenen Aaslande es wohl scboa l&nger her ist ab eil

halbes Jahrhandert, daß man die Tragweite der Errichtung nnd Forderung tob

Bibliotheken eint^'t-selipu hat. Und doch geschieht in üiiearn TfrhältTiismSßier

viel für Bibliotluk* n. Wurdi-n doch erst seit weniu-en .lalirfii iLMjo Vulksuiblio-

theken una — dank den beiden letzten bibliothekätreundlichea KuitU!>u)iiii8terQ,

wie Gyalai sagt — an Weihnaehten vorigen Jahres 2196 Tolksscbal-Bibliotheken

errichtet. Der Befrain ssiner Ansf&brongen ist: mehr Kacfalente! Br schliefit

mit dem Wunsche, daß jede Qeroeinde in Ungarn aaßer Sehale nnd Pest aneh

eine Offenfliehe Bibliothek habe.

Seine dritte Schrift: Über die Zukunft der ungarischen Bibliotheken

ist ein paratabdruck ann Bl. 119, Jg. 1904, der Budapesti Szemle. Eine

Vorlesung', gehalten über Auttrag des königl. ungarischen Ministers fUr Kultus

and Unterricht in der ersten Generalversammlung des Landesverband«!

angarischer Museen und Bibliotheken. Im allgemeinen dasselbe Thema unter

einem prftsissren Titel. Wieder fflhrt er dae Ausland an, namentlich England,

Italien (mit seinen staatlichen Stipendien für bibliographische Atheiten),

Frankreich und Deutschland, gibt in Kürze die Geschichte der Öffentlichen

Bibliothek. Statt sein eigenes Uiteil inbezu«? auf Österreich abzugeben, glaubt

Gyalni sich anf F.. Reyer beziehen zu sollen. Krwähnt sei noch, daß sich

Gjalui gegen jede Kigorosilät dem Leserpublikum gegenüber ausspricht. Kr

verlangt die weitestgehende Liberalität im Uerleihen der Bucher, unterscheidet

streng tirischen Bnreankratie nnd Ordnnng, mochte den Bnresnkraten ana jeder

Bibliothek entfernt wissen. Seine Erfahrnng geht dabin, daft bei dem weitasi

grüßten Teile der hentigen BibliotbeksTorschriften die wahre BenQtzbarkeit der

Bibliotheken dort beginnt, wo man von der Vorschrift eine Ausnahme maebt

St

AUS ÖSTERREICHISCHEN BIBLIOTHEKEN.
(K. k. Hofbibliothek.) Der Kaiser hat am 16. Dezember 1904 die Ein-

band aasstellung im Prunksaale der Hofbibliothpk bcNichtiirt — Li das Progrsnitn

der „Kunstwanderungen"* ist in diesem Jalire aucii die Hufbibliothek aufgenommeu

worden, bei welcher Gelegenheit nicht nur die Einbandaus Stellung, der Prunk-

saal nnd der Angasttnenaal, sondern auch die Bftcherdepots der Besiehtignaf

snginglieh gemacht wwdtn. — Friedrich Halms handschrÜlUclier NacbhJ

wurde angekauft.

Digitized by Google



47 —

(Uaivenittta-BiMioIhtk ia Wien.) Der Kftiaer hat die Annahme dee

Kttaloget der Handbibliotheken fBr die Fidelkommißbibliotbek an geatatten

gwnbt ~ Das Zentralblatt ftr BfbKothekeweaen (XXII. 44) enthilt eine Be-
qireebang dieses Kataloges Ton J. Franke. —

(Von der Universitäts-Bibliothek in Prag.) Nach dem nenpsten Jahrpg-

berichte der Anstalt zählt dieselbe derzeit 286.834 Bände eigeutl. Driick-

tebriften, sa denen noch 15d0 Inkunabeln, 16.175 Mittelschulprogramme, 8749 Uni-

Teieititnehfifte& md 2996 Yereinsschriften hinzagerechnet werden müssen.

AaBerdem beaitit dieBiUiothek 8915 Haodsebrillen, 99.071 Bilder, 1708ürknnden»
806 Karten nnd 692 Hniikalien. Dan aligemelue Leeeiimmer wurde im Jahre

1904 Ton 77.718 Lesern besucht, welche ohne Rücksicht auf die Handbibliothek

96.9.36 Bände benütztcn. Außenlejn benützten 10.262 Leser dus Zeitschriften-

Leseiiramer und 8355 «laa Handscliriften-Lesezinuiier. Nach Hause wurden

S7.ä03 Bände entlehnt, durch die Post 19ö2 Bände versendet, aus anderen

BMotheken 1848 Bände bezogen. —
Der TOB Knetoa Joe. T r n h 1 i t verAißte Katalog der lateiniachen Hand-

schriften ist eben erecliienen und wird im nftcheten Hefte der Hitteiinngen

eingebend besprochen werden.

Die Feiiermeldeaiilage in der Prager UniversitSts-Bibliothek beschreibt

B. Kakula im Zontralt.latt für Bibliothekswes-'n XXII. S. 23—27.

(Universitäts-Bibliothek in Innsbruck.) Professor Karl Stellwasj von

Carion überwies letitwiliig seine liibliothek der Universität in Innbbruck.

(Wiener Stad0iibU«Uiek.) Die Gemeinde hat sieh «ntaehloesen, die im
Stadtmaeeum nnd in derStadthibiiothefc vereinigten EnnslneliitBe nndlitemriachen

Werke dem groflen Pnbliknm angftnglteh an maeheD, ohne die Brbanung des

neaen Stadtmnsenms abzuwarten. Es sind neae Instruktionen ausgearbeitet

worden, durch die für die Zukunft die Verleihung einzelner Bücher aus der

Stadtbibliüthek an Private vorgesehen ist; ein erfreuliches Novum, da bisher

ein ähnliches Privilegium nur höchst selten und unter Beobachtung strenger

Formalititen erteilt ward» — Der handeehtiftlielie NaehlaB Ten Karoline

Piehler wnrde von der Gemeinde Wien angekaaft.

(Die BiMlotiiek den k. k. ttsterr. Mnneamn) hat in der Reihe ihrer

Gnppenkataloge swei weitere Hefte erscheinen lassen, fCtr welche die bewährte

innere Einrichtung und typographische Ausstattung der bisher ausgegebenen

(Vgl. M. d. ß. V. f. B. VI. 8. 81). beibehalten worden ist. Die tiruppe XII:

GUsfabrikation und Glasmalerei umlaiit Vli u. 2^ Seiten, die Gruppe XIII:

Venwnreniabrikatioo (Keramik). VIII n. 75 Seiten.

(Die mihrlsche Lwidesbibliotfiek) in Brflnn bat aieh bereit erklirt»

der intemntieoaleB HandaefariftenTerleibnng bediagaogalos hettntreten.

VEREINS-NACHRICHT.
Unter zahlreicher Beteiligung der Vereinsmitglieder fand am 18. Dezember

1904 ein Besuch der Biuheinband-Ausstellnng in der Ilofbibliothek statt, bei

welchem Ämannensis Dr. Th. Gott lieb <ii- Fahrun? übernahm. Eine ein-

gehende Würdigung der Ausstellung wird iu der näolisten Nummer der «Mit-

teOnagen* encheiaea.
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PERSONAL- NACHRICHTEN.
D«r mit d«m Titel and ChiMktvr tinet Tise*Dirttkton und B/tpma^

rates bekleidete Knttoa Kerl OottittaBa Wirde ram ViM-Direktor der k. k.

Hofbibliotbek ernannt

Ab der Hofbibliothek wurde der mit dem Titel «nd Charakter eines Kastm

bekleidete Skriptor Ferdinand MenSik tom Kostug, der Amanoensis im E&uge

eines Skripton» Dr. Franz Scliöchtner tx\m Skriptor, der Assistent. Kußer-

ordentlicher Univereitatsprdf^'ssor Dr. Wenzel Vondrak zum AmaDoen.sis und der

wissenschaftliche Hilfearbeiter Dr. lladolf SonoleithDer zoin Assistenten

•mannt.

Der Direktor d.r Hofbibliothek Hofrat v. Karabacek erhielt den fdrstlicli

bulgarischen ät. Alexander - Orden zweiter Kiasae, der Amanuensis ao der

Hofbibliothek B. Beer den Aratlicb bnlgariscbon nattonalen Orden Ar Ziril-

verdienate dritter, oad der Anlatent an der Hofbibliothek ?. P r • m e r>

et ein den ffirstlich biügariachen nationalen Orden für ZirilTerdienate Tierter

Klasae. — Die an der philosophischen Fakultät der UniTersität in Wien

erworbene venia legendi des Kustos der üniversitÄts- Bibliothek in Crernowit»

Dr. Theodor R. v. Grien berger als Privatdozent für germauischc Spr.icli-

geschichte und Altertuntbkunde wurde für die philosophische Fakultät der

Csemowitser üniTeraitit beetitigt — An der Univeraittta-Bibliotbek in Oias

wurde der Praktikant Dr. Jakob P e 1 1 i n anra Amaonenaia ernannt — Der

Praktikant an der DniTeraiati-BibUotliek in Prag Dr. J. Po Hak hat aich alt

Privatdozent fQr semitigche Sprachen an der deutschen UniTeraitit in Praf

habilitiert. — In> Personalstande der Sammlnno't'n der Stadt Wien worden ernannt:

zum Direktor: Joh. Kng. Probst; zu Kusto<li'n: Dr. Wilhelm E n g e 1 tn ann

und Ludwig Böck; zu Skriptoren: Dr. Hu^'o Kosch und Alois Trost; zum

Adjunkten I. Kl.: Morits Prejer; zum Adjunkten iL Kl.: Dr. Viktor Lnkiti
de Boroanjo; inn Araiatenten: Dr. Karl Hana Beicharitter Molo. —
In Krakan atarb der Kaetoa der Univereitita-Bibtiothek Dr. Badolf Ottmaaa.
— Der Bibliothekar der kt,'l. bnhini.clien Geaellschaft der Wissenschaften

G. Wagner hat nach lii fißi^'jälii ig<T Dienstzeit resigniert; die Leitung der

Piblintlirk hat Dr. A. Mräzek. Du/eiit an dt'r böhmischen Universität and

Assistent des zoologischen Inütitut^. übernouunen.

(Regierungsrat Dr. Heinrich Wien), der am 8. März 1905 in Wien

gestorben ist, war am 20. November 1839 zu Prag geboren. Nachdem er de<i

Feldzug von lbö9 in Italien mitgeniacht hatte, widmete er sich philosophischen

SUidien nnd achlug dann die pnbliustische nnd pidagogiache Laufbahn aia.

An dieaer Stelle haben wir der Tätigkeit Wien*B auf bibliographiaehem Gebiete

sn gedenken. Sein 1894 gemaehter Versneh. in einem .UniTertal-Iodez dar

internationalen Fachliteratar" die Zeitschriften-Aufsttse nnd Böcher aller Sprach-

nnd Fachgebiete von Woche zu Woche in der Form zu verzeichnen, wie ei

etwa zur Zeit in The Pt'vi»^w of Ht^views geschieht, i?*t liber die ersten Hefte

nicht hinausgediehfii, wie 60 mauch anderes auf österreichischem Boden ent«

Btandene bibliugraphiaehe Unternehmen.
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VERMISCHTE NACHRICHTEN.
- Eigene Lehrkaiisdit ftr Biblu»tli«ktweMii wie in Oottiogen und XlaiueQ-

Ufg beetebeii an den 0aterreicbiichen UaiTenittteo micbt •ArebiT- und Biblio-

thekskuode" ist jedoch Obligatfacb im Lehrplan des k. k. I d s t i t u t ^ f fl r

Osterreichtache Geschichtsforschung, das eine mit der philo-

sophischen Fakultät der Wiener Universität verbandene Anstalt ist und deren

Lehrkörper jenem der Unirersitit entiiüiniiien wird. Neben dem Ziele, eine

iateDiive geschichtswissenschaftliche Ausbildung im allgemeinen zu geben, hat

du lutitnt die Aafgabe, auf die faebliche 7orbereitaog f8r gewiiie Berufe,

aamentlicb die dea ArcbiT- ond Bibliotbekadienaiea binniarbeiteii. Und wenngleieb

für Stellen an Bibliotbeken, ArehiTen und Museen eine Beforzngang der

In^titntsstndieD nnd PrQfnng noch nicht formell anerkannt ist, zeigt ein Blick

auf die beträchtliche Zahl von ehemaligen Mitfflipdern des Instituts, welche

in diest« Ik'rnfe eintraten (von 241 wardeii Jiiblirttheks-, 69 Archiv- and

21 Muüealbeaiute;, daß auch die Behörden dieser ÄuüUlten die Institatsauabildung

fikr tbreBaanten snaehfttteB wiaaeB.E.TOD Otteiitbal*8 Peataehrift : «Daa k. k. loatitat

ftr Oaterr«iebiaebe Oeaebiebtaforacbiing 1854—1904*. Wien 1904, gibt eine Oa-

idtichte des Instituts, seiner Organii^ation, des Unterrichtäbetriebei, des Lehrnelaa

nnd der K&nmliclikeiten sowie der Lehrmittel, wobei auch die zur Zeit etwa

bOOO Bände zählciMl.- Bibliothek besonders berücksichtigt wird. Das im Anhang

enthaltene Verzeichnis der institutsmitglieder seit 1854 bringt auch biographiache

Daten derselben.

Wenngleich nie zu erwarten steht, daß die Erzeugnisse der Hof- und
Staatsd ruckerei in ihrer Gesamtheit werden zum Gegenstand bibliophilen

Saameleifera gamaebt weiden, wie die Drneke nna der OlBiin einea Biserier,

Stepbaoo« oder Aldne, ao hat aneb die Bibliothekawelt Notis an nebmen Ton
ifT Jahrhundertfeier des Bestehens eines Instituts, dessen Drucke in allen

Bibliotheken, nicht nur Österreichs, sondern auch des Auslandes, viele Hunderte

0(1 , laufenden" Metern auf den Bflcherbrettern einnehmen und alle Gebiete

menschlichen Könnens ond Wissens umfassen und den mannigfaltigsten Zwecken zu

dienen bestmimt sind. Öchon allein die Biesenmenge von Regierungsdrncksachen,

velcbe aoa der Staatadmekarei aeit ilirem Beginne bwrorgegangen aind, wflrde

aine nicht kleine BiUiethek anamachen. Daan kämmen noch die grefte Zahl

von wiaaenaebnftlichen VerOffentlichnngen und nicht zuletzt eine Menge von

Kanstblättern aller Art. Erst wenn wir uns diese gigantische Masse von Druck-

schriften tu einer einzigen Sammlung vereint vorstellen, vermögen wir die

Arbeit richtig zu würdigen, welche von dieser Anstalt im Laufe eines Jahr-

bandertes ist geleistet worden. Die Drucklegung vieler dieser Veröffentlichungen

itdlte nicht allein in teebniieher Biebtnng derartige AnfordemDgen, daB nnr

wenige Privntdnekereien aie an erfAllen imatnnde geweaen wiren; nnch ana

Bieikantilen Orsachen war deren Publikation mit Bolchen Schwierigkeiten

verbunden, dafi lie nur durch ein öffentliches Institut erfolgen konnte, das

nicht unmittelbar anf die Erzielung eines materiellen Gewinnes zu sehen genötigt

war. Und die innigen Beziehungen zwischen Buchdruck und Wissenschaft werden uns

erst bewafit, wenn wir die Veröffentlichungen rein wissenschaftlichen Inhaltes, be-

ende» anf dam Gebiata der Spraohwiaaenachaft, betraditen, deren Hentdlnif in

4
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Österreich nur an dieser Stelle möelich war. Tagesblätter und Zeitschriften

haben anläßlicli der Säkularfeier die Entwicklung dieser Anstalt und ihre

Betätigung auf dem Gebiete dea Buchdruckes und der graphischen Xüaste ge-

•efaUd«rt, wi« diti M«k in d«r ottiialUD Fwiacbrift*) g«Bch«heii iift, lo diB

wir WM u diMer 8UU« mit eittcm Hioweise auf diese Arbeiten begnQgen kOnaeB.

Di« Dentonatmtionen in Innebmclt nnd Triest haben wiadw emmal

geräuschyoll und eindringlich daran erinnert, daß über das geistige Lebea dei
|

italienischen Sprachgebietes das übrige Österreich im Allgemeinen sehr nnzn-

l&nglich unterrichtet ist. Es scheint, «laß »iie zentralistische liegierungsforra eine

föderalistische Kntwicklang der spraciilicii getrennten Laudesteile — soweit die i

geistige Kultur in Frage konirot — nicht hat Terbindern können. Diese filltlsr ,

aber haben ee etete als ihre Aufgabe betrachtet, das österreichische Bnehwissa

in seiner Gesamtheit darsustellen oder wenigstens alle seine Erseheinsagss
|

hier zu verzeichnen. Das eben erschienene ^Lexicoii tjpographicnm Italiae" von
|

Fuiiiai,'alli, das iu ein»'ni der nächsten Hefte eingehender gewürdigt werden soll. i

bietet durch seine ausliihi liehen Literatui angaben din Möglichkeit, die zalilreichen
j

Arbeiten, die sich mit der Druckcrgeschtchte des italienischen Österreichs
j

befassen, einmal zu registrieren. Es kuiuineu nur wenige Orte iu Betracht

I. Trient: Bampi, Deila stampa e degli stampatori ael principato di Tieito

flno al 1564 (Arehivio Trentino II. 1888). Anbrosi, J tipografl trentini e le kro

edisioni (ebd. IX. 1890). Waldner, Quellenstndien snr Geschichte der.T^'pographie

in Tirol (Zs. d. Ferdinandeums XXXII.) Dazu wären noch die Arbeiten Zuiolinis

(vgl. M. d. ö. V. f. B; VIII. 102/ zu ergänzen. II. Riva: {^irmoly, Aiiiia'en der

hebiäischen Typouraplue von Ripa di Trento (155*i — 1562 , Frankfurt, ins

Italienische übersetzt von Bampi, Treuto 1883. Ferner : Arehivio storico Verone:)^

ZXtV. 48. Bampi in Anshtrio Trentino II. 218. 216. III. Koveredo: Gobelli,

Hateriali per una bibltognifia roveretana 1. Blenoo cronologico dei libri e d<^
opuscoi ecc. st&mpati a Rovereto (Programm der Elisabeth-Bealscbnle in Bofersdo.

Ib96 ff.) IV. Görz: Vulentinelli, Bibliografia dei Frinü. Veneiia 1861. Bartolini.

Tipo.jrafiH dei Friuli. Udine 1798. V. Cape d ist ria: Pie sagenhaften I)ru«'k-

Tersuciie ies Arztes Panifilo ('astaldi aus Feltre wurden zuerst von Toniniasich

in der „Proviucia di Capodistria' (1884, 16. August) durch Urkunden glaubb&ft

sa machen rersucht. Die Haltlosigkeit dieses Yersnches wurde u. a. naeb*

gewiesen von Caatellani in der Vorrede in »La stampa in Veneiia* 1889 vai

von Fnmagalli in »La qnestione di Pamfilo Gastoldi* Hilano 1891. Yl. Finv«:
Kukuljevic. Der Buchdruck in Kroatien im 16. u. 17. Jahrhundert in „Kroatiscb«

Berue'' 1882, äafafik. Geschichte der sfidslarisehen Literatur I, 174. 1Ö8.

Eine entspreohende eiagehnaide Wttrdigang der Bibliographie
der deutschen üniversit&ten von Er man nnd Horn in ihrer

Bedeutung für die Geschichte der deutschen Universitäten und der Wissenschaft

hegt ausserhalb des Kahmens dieser Blätter. Au dieser Stelle ist nur hinzuweisen

auf einige vom bibliothekarischen ätaudpuukte interessante Momente. Da i^^

*) Die k. k. Hof- und Staatsdrnckerei, 1804—1904, snr Feier dee einhondeit-

jftbrigen Bestandes. Wien. 1904.
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nniditt «in Sati ms dem Vonroit« Hotii*s hmormfatlm, der mit den fottettw

LcttorogadraektSberallen d«BL«Mnisiigisfliehen Bibliotbeksk&talogeo «ngebradit
werden sollte, in denen die Benützer «nichts finden kOnuMl*. ^3%, «au der

Katalog eine Bibliographie wäre! Aber das ist er nicht, brwebt er nicht la
lein und kann er gar nicht stnn . . Warum ? die Wissenden wissen'e." Aber es

jfibt norh Hiiiieie Ur^iarheii, deretwegen man die gesuchlt-'n Bücher auf den

Biiiiiuiiiei^ea nicht üudet; weil sie überhaupt nicht Torhaaden sind. Die im

Tefhlttois bq der Menge von nen «nebeineBder Litentnr Tflllig unareiebende

Detaftion der OlTentlieben Bibliotbeken bat sur Folge» daß die Besebafhmg

des literariseben Materials Ober ein bestimmtea Gebiet einen ungeheaerlichen

Aufwand von Zeit und Arbeitekraft erheischt; trotadem bietet die Bcnätsang

^ix Torübergehend aus anderen Bibliutheken «osammengeliehenen Bücher

keinen Tollen Ersatx für den in einer Bibliothek Tereinigten Büchervurrat,

da sie für umfangreichere Arbeiten Tiel zu scbwerföUig ist. Die von Erman

beigebrachten Beispiele fihr die Schwierigkeiten, welebe heute <a überwinden

lind» nm daa Qoellenmatorial Ar einselne Gebiete snaammensnbringen, und wie

geiadam kliglieh der Beritietand der BibttotbekMi aelbat anf den Gebieten,

die ein allgemeines lokales Interesse haben, können als das beste argumentum

ad hominem für die Einrichtung ier Pflichtexemplare bezeichnet werden und

für die Schaffung einer Zentralbibliothek, dio alles das sammelt, „was an

literarischen Denkmftlern jemals für die Erforschung der vaterländischen Dinge

TOD Wert sein kann." Über den Zustand der besuchten Bibliotheken (42, ab-

gessben von den prenfiieeben üntTeraitlta-Bibliotheken), nnd ibrer Kataloge

Etwas an oralhlen, hat Horn «ala minder wicbtig** nnterlaaeen, eo anuobend

ebe solche Schilderung gewesen wäre, ümso eingehender sind die Krüiterungen

aber den Unterschied der bibliographischen und bibliothekarischen Beschreibung

TOD Druckwerken und die Fassung der Titelkopien gehalten, besonders über

die Differeniierung der Forniatbezeichnnnm'. welche in den Bibliotheken nach

iijrem GröBeumaß erfolgt, während die Verfasser in Bibliographien nur das

«irkUcbe Bogenfaltnngafomiat angewendet haben wollen. Die Schwierigkeit der

Ubliegraphiachen Beedireibnng Ton titelleeen Programmen, Edikten, Handaten
und ähnlichen Drucken, die Frage, ob die bibliuthekstechnisch gerechtfertigte

Zalissigkeit der Titelkörzungen auch auf bibliographische Arbeiten übertragen

werden darf, endlich die Erfahrungen hei der systeniatisch-'n Kiiireihung der

Zettel, sowie die wertvollen Hinweise über die Technik dt r 1 lei stollung von

Bibliographien bieten Anlaß zu anregenden Ausführungen in den Vorreden. Der

iweite Teil entb&lt bei jeder einseinen Univeraitftt anch die Literatnr Aber die

mit ihr verbundenen Samminngen und Bibliotbeken Terseidinet, nnd iwar von

den Oitorreicbiaebea: Grai, Innebmek, Olmfita, Prag. Salsbnrg und Wien. —

Bei der vom Aht<»ilnng?direktor Schwenke geleiteten Geschäftsstelle des

'jof^amtkatalüges der preuLlisch^fU Bibliotheken, welche die AutV'ahe hat, von

«icr kgl. Bibliothek in Berlin und den zehn preußischen Uoiversitatb-iiibliutheken

«iaen Gesamtkatelog herzustellen, ist seit fOnf Monaten eine Aoaknnfterteilnng

etegeriebtet Soweit nicht die fertiggeetellten Teile den Geaamtkatalogea die

Beantwertnng ermöglichen, richtet die Geecbiftaatelle weitete Anfragen aa die

kgl. Bibliothek und die preußischen Üniversitäts-Bibliotheken. In der knrcen

2eit eeit der Begrftndnng dieeer Einrichtung hat aieb damit eine eebr nfitaliohe

dl*
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Tfttigk«it «otwicMti nnd gegenwirtig gebt di« OMcbifUiton« nil dem Pkiw

«iD, die AmkniiftMiieilang WMCofliclin erweittni. Et iat in AMiielit gwioniBMS,

di« Eiorichtnng Tom 1. April ab in «in besonderes Aoskunftsbarean
für deutsche Bibliotheken nmzQwandeln. Durch Rundschreiben ist

auf Veranlassung des Ministeriums angefragt worden, welche Bibliotheken bereit

sind, das Auskunftsbnr»'an der deutschen Bihüothekeii bei der P>fiillun? seiner

Aufgeben zu unterslützeu. Hieraut smd von allen Seiten zustimmende Aniffortea

eingegangen. Die GeeehUtwIeUe bei neeh einen weiteren Seliritt getan; m
will die Aaekenfterteilang ancb mf die Berliner Senderbibliotheken anidebsn

und hat zu diesem Behofe durch eine Umfrage festzustellen geincbt, inwieweit

solche Bibliotheken anch außerhalb des engeren Kreises zugänglich sind, ob

die Benützung nur an Ort um! Stelle stattfindet, oder ob Bücher verliehen,

oder event. nach auswärts versamit werden. — Wer wfiascbte nicht das Vor-

baudenseio ähnlicher Einrichtungen auch in Österreich ? —

Die sa Ende der Aobttigeijabre erfolgte Anfftndnng dee Ton Fast nnd

SchOffer 1459 gedruckten lateinischen Psalters auf dem nächst Elagenfart

gelepenen Schlosse des Grafen Wcsterholt-fTysniberg hatte in allen Fachkreisen

lebhaftes Interesse erregt. Der Entdecker Dr. Alois Berg er hat im Jaliheft

1887 des Zentraiblattes für Bibliothekswesen diesem Drucke, von dem bisher

nur ein Dutzend Exemplare bekennt geworden sind, eine eingehende Stndie ge-

widmet Dieter nm dee Jahr 1781 ane einem Karttneerkloeter in den grftflichM

Beeiti gekommene Psalter warde nnn am 10. Detember 1904 Ten Sothebj in London

unter den Hammer gebraeht und von Beer in Franklnrt a. M. für 80.000 Mark

eretanden.

In Osterreichischen Zeitschriften waren folgende Autsät/.e über Buchwesen

enthalten: J. K apras, Die Tetschoer Handschriften. (Casopis mui. Kräl. £.78,

Heft 8—6.) " B. Beer, Die Anigeetaltnng der k. k. Holbibliothek. (öiteir.

Bnndiehan I. 7.)

In der Wiener Tagespresse wurden folgende bucbgeschichtliche Aufsätze

verüftentlicht: S. Frankfurter: Bibliotheksschenkungeu. (Die Zeit. 1901

Nr. 831.) — B. Beer: Philipp II. nnd die Gründung der Escorial-Bibliothek.

(Wiener Zeitnag. 1904. Nr. 289.) — B. Lobl: Zar Qetefaiehte der .Präger

Zeitnng*. (Wiener Zeitnng. 1905. Mr. 8S.)

Der dritte Jahrgang dei Jahrbnehi der Denteohen Biblio-

theken enth&It anfier dem bisherigen Inhalte einen Aaszag ane der Literat«

fiber die einzelnen Bibliotheken, wie sie Schwenkers Adreßbuch bietet» eowie eine

intereesante Statistik der Bibliotheken des Dentschen Beichee.

Anf Orand dee allmonatlioh im Zentiatblatt f. Bibliotheksweeen enthaltenen

YerseiehniBses aener Bücher nnd Aolafttte inm Bibliotheke- und Bnehwesea

wird Ton A. H ü r t z s c h a n s k 7 eine Jahresbibliograpbie geschaffen werden,

welehe in ejstematiecber Anordoang nnd mit einem alphabetieohen Begister
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r«ntli«B, di« gMMnte Literatar diMM OebMtet wtliiltm toll. Um die nSgUdiste

Volkiindigkeit nad Komktliait dieser Bibliographie tu «rrdehen, werden die

Leser der Ifitteilnngen gebeten. Ergänzongen and Beriehtignngen der im Zentral-

blatt f. Bibliothekswesen veröffentlicht«!! Monatsbibliographien deren Bearbeiter,

Bibliothekar Dr. HortMcbansky, Berlin 64, kgl. Bibliothek, mittateilen.

Das zweite Morgenblatt der Nummer 56 der Frankfurter Zeitung vom

2S. Febraar 1905 entblltfolgende Notiz :,(Aa8derPari8erNationalbibliothek.)
Ane Parii wird one geachrieben: Die Bmennang dea Herrn Uareel som Direktor

der Netionalbibliothek, die im letaten Minieteirat beeehloeeen worde, wirkte wie

eine Bombe. Herr Marcel war ein Opfer der Politik geworden. Erst im Torigen

Jahre zn dem einflußreichen Posten des Ministerial - Direktors der Kchrmen

Künste erhoben, mußte er vor wonig Wochen wieder abtreten, als Herr Roiivier

kei seiner Kabinettsbildung ein Unterstaatssokretariat d-^r schönen Künste solmf.

weil in der Deputiertenkaromer ein Kandidat für dieses prachtige Amt saß. Neben
dem nesen parlamentariachen Herrn war fllr den einfaehen Beamten Ifaroel kein

Platt mehr. Er mnSte also geben; aber wohin? Die «bliche eintrIgUehe Stelle

eines Generalsteuereinnehmers, mit der sonst die Opfer der Politik abgefunden

«erden, ließ sich Herr Marcel nicht gefallen, und guter Rat war teuer, da man
dem überflüssig Gewordenen leider nur Rühmliches nachsagen konnte. Endlich tat

sich der Regierung ein Lichtblick anf. Herr Delisle, der Direktor der National-

bibliothek, ist bald achtzig Jahre alt, bat fünfzig Dienstjahre hinter sich. Es

daaerte keine drei Tage nnd Herr Mareel satt anf dem Poeten dee etwa« an«

Ireilrillig in Peoaien gegangenen Herrn DeHde. Die Fkchlente gerieten darflber

in beilige Entrfletnng. Herr Mareel, tagten tie, venteht tehr viel ron modemer
Knnit, bat aber keine Ahnung vom Bibliothekswesen. Er hätte ebensogat anr

Leitung eines Hospitale« oder der Staatseisenbahnen berufen werden können,

wie an die Spitze der zweitgrößten Bibliothek der Welt. So großen Schrecken

aber auch diese Ernennung bei den Bibliothekaren von Fach erregte, Herr

Mtreel mag doch ein sehr nützlicher Direktor werden. In der Bibliotheqae

Nationale gibt et viele alte Zöpfe abiatehneiden, die ein ans der »Karribre*

berrorgegaagener obertter Leitet Tielleiebt niemala abanaehneiden aieb getranen

Wörde, während ein nicht Ton don Spinuweben der Tradition verschleierter Kopf
friscli zugreifen wird. Der Direktor des umfang^reichen Institutes muß in erster

Linie ein Verwalter sein, der nirht notwendig alle technischen Details der

einzelnen Betriebsabteilungen kennen muß. Eine Reise nach London zum

Stadiam des British Museaiu, nach der Farlaments-Bibliothek in Washington

eder anderer Inatitnte, die den «demier eri* det Bibliothekwetena dtntaUen.

Btg Herrn Hareel vielleieht beeter aar nenen Stellnng befUiigen, alt wenn er

twanig Jahre die Eataiognnmmera der Ton den Leeern verlangten Btteber

oaehgeschlagen oder die Broschüren zum Buchbinder geschickt hätte. Nötiger

als die technischen Kenntnisse scheint der gute Wille zu Reformen. Um endlich

die Lesesäle elektrisch beleuchten zu lassen, um dafür Sorge zu tragen, daß

der Leser nicht eine volle Stande auf das verlaugte Buch warten muß, um
«tnea Anatanteb mit fremden Bibliotbeken an organiaieren, nm hundert andere

Ueiae aber empllndliche Mifletlnde abintcbairen, daan gehOrt bloB die Energie

einet intelligenten Beamten. Und da Herr Haicel dieee QoaliUlten Unget be-

Vitien hat» eo darf daa Pabliknm eeinem Hinn^ in die Nationalbibliothek mit
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weitere Bemerkudgen in knflpfen, wt avt naheliegenden Grfindea easgetohloMmi

;

nieht nnwideriprochen bleiben dflrfen aber die in der zweiten Hälfte dieser Notii

wiederpej^pbenen AnschauongeD, welche oli!irakteri?tiscli sind für die Bejfnffe,

welche heute nodi weite Kreise von dea zur Verwaltung einer Bibliothek nötigen

Vurkenntnissen haben. Wir möchten zunächst „die heilige Entrüstung der

Vt^lento* sehen, in die Kftnatler und Kunstkenner geraten würden, wenn um-

gekehrt ein Bibliothekibeamtcr tum Leiter einet Kanitinetltntee bernfen werden

wttrde. Nicht »Sehreeken*, «eU aber Unwillen erregt aneh in anderen «Faeb-

krf^isen" die Ernennung eines Nichtfachmannes zutn Leiter einer wissenschaftlichen

Anstalt in einer Zeit, in welcher im die farbliche Qualifikation in allen Berufen

die liöchsten Funlerungon gestellt werden. Der Satz, „daß ein aus der Karrierf*

hervorgegangener oberster Leiter alte Zöiife abzuschneiden sich nicht getraueu

Würde", ist durch seine bloße Aufstellung noch lauge nicht bewiesen. Das Gegea-

teil an konkreten Beispielen naebinweisen, wttrde tiel leichter aein. Um ein

InititQt sn Terwalten, mofi desaen Direktor nabedingt alle teehniaehen Betaile

der einaelnen Betriebiabteilnngen kennen, um selbatlndig entsprechende An-

ordnungen treffen zn kOnnen und nicht in hilflose Abhängigkeit Ton seinen

Ratgebern und Referenten zu geraten. Durch eine bloße „Studienreise* vermag

ein Niclitfachmann ebensowenif^ seine Befähigung zu einer solchen Stellung zu

eiiuugen, wie ein Laie durch die Besichtigung etlicher Fabriken die uotweudiKen

Kenntaiaie aich erwirbt, am eine aolehe anch la leiten. Wenn der Verfaai«

dieser Zeitungsnotis aneh nnr einige Tage nKatalogdienat* an einer grftfieren

Bibliothek maehen wflrde, kOnnte er erat am eigenen Leib erfahren, da6 dies

durchaus keine so leichte Arbeit ist, wie er sich vorstellt, sondern daft dieser

Dienst ;in das Wissen und Können des betreffenden Beamten nieht irerintre An-

forderungen stellt. Überdies besteht die Arbeitstätigkeit des Bjbliotnekars in

etwas mehr als in dem „Katalognummern nachschlagen und Broschüren zum

Bnehbinder schicken**. «Der gute Wille sa Beformen** allein wird nie die tech-

nischen Kenntniase sa ersetien imstande sein, die sich eist dnrch jahrelange»

theoretisehe and praktiache Besdigftigong erwerben lassen. Die Oeschiehte gsr

so vieler Bibliotheken, die doch keine Versuchsobjekte (9r solche Experimente

sein sollen, weiß weiiii: Ki l»auliih*'s zu berichten von der „Refortntäti^'keif

solcher Dilettanten, dif zwar den guten Willen, aber nicht die nötigen Fach-

kenntnisse besaßen, und daher äich der Sciiwierigkeit oder Unmöglichkeit der

Ausführung ihrer Projekte ebensowenig bewußt wurden, wie es • Erfinder* sind,

denen die nötigen Elonentarkenntnisse mangeln. — Inswischen bracht« der

«Figaro* die nachstehende Glosse:

,Meine Tlerren". satrte danach Herr Marcel am Taee ler Amt^ribernahnie

zu dem Personal der Bibliothek, „ich bin zwar keine Arciiivratte. aber ich

kenne mein Geschäft. Meine neue Stellung werde ich benützen, utn vielfache

Befonnen einsnfflhren. So snm Beispiel wdnsch« ich nieht mehr» daB die Bfteher

nach Binden gnfthlt werden ; sie sollen Tielmehr fortan nach Gewicht geseb&tst

werden. Diese Nenernng wird den Worten : ein gewichtiges Werk, ein leicht-

wiegendes Buch ihren wahren Sinn wiedergeben. Ich habe noch eine andere

logische Idee: alle Bände I aller Werke sollen in einem Saal untergebracht

werden, der Saal I beißen eoU. Alle Bände
.
II wird man im Saal II öodeo
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1. 8. w. Welche Übersicht ! Knn, meine Herren» ich habe die Absicbti ia allen

Dingen hier gründliche Änderungen vud Neaemngen einsafthren.*
' •

In 16. Vln hielt Uni?ert.-Doient Dr« Bob. 9. Arnold im WieMB-
lebeflUichen Klnb einen Vortrig: Bibliothekarieche Leiden nnd Fronden. Die

bdftUig anfgenommenen AaafBbmngen hatten lam Qegenetande die Beant-

wortong der von Nichtfachleuten genug oft gestellten Fragen nacli dem Inhalt

der Arbeitstätigkeit des Bibliotlieksbeamten und behandelten im Anschluß von

aus der Praxis (MitDomnienen Beispielen die Bcziehuitgen awiscben den Benutzern

und den Verwaltern der Bibliotheken.

Die Bibliothek dei «eil. Staateritei Adolf Freihenrn ?. Brann, ent-

haltend StaatBWiefOiwdiaften, Anatriaea, Arehiologie. Mineralogie, Ifeteoriten-

knnde and Flogbl&tter (zat>atnmen 879 Nummern), kam Tom 5. bie 7. Deiem«

ber 1901 im Wiener Versteigernngiamte unter den Hammer.

Die Bibliothek von Dr. Emil Szanto, weil. Üniversitäta-Professor in

Wien, i»t in dem 8Ö4 Nummern umfaasenden Katalog Nr. 62 von Friedrich Meyer

ta Leipzig enthalten. Die Sammlung beeteht an« der Literatur der klanieehen

Philologie nnd Altertnmekunde.

Die Bibliothek des weil. Ministers för Kultus and Unterricht. Karl v.

Stremayer wurde von dessen Erben einer Reihe Ton Österreichischen Staats-

bibliotheken lum Geiohenk gemadit. An ereter Stelle atand dem Knttut-

niniiterinm dae Beebt der AnawabI unter den Bfiehem tu, an sveiter Stelle

der UniTereitfttl'Bibliothek in Wien, sodanti der Üniversitäts-Bibllothek in

Ciemowitz, ferner der Üniversitäts-Bibliothek in Graz und endlich dem
J ianüenin in Graz. Die Universitäts-Rihli(»thek in Wien hat die von ilir er-

worbcut ti Rürher mit eiiiein Kilii>ris versehen, welches au fler einer entsprechenden

Legende das Biidnis Stremajrer'ä enthält.

Die Bibliothek de.s Lektors an der israelit.-theolog. Lehranstalt in Wien,

J. H. Weifi. ist ron der Buchhandlung M. W. Kaufmann in Leipsig erworben

worden.

In der Plenanitsnng des Abgeordnetenbaueoi rom 14. Hin L J. etellte

Dr. Locker einen Antrag, betreffend die Ausgestaltung der k. k. Studienbibliothek

in Linz. In derselben Sitzung überreichte Dr. Sommer eine Interpellation, be-

treffend die Gewährung der Purtofreibeit bei der Entlehnung Ton Büchern aus

ätodienbibliutheken durch Volks- und Bargerschuliehrer.

Die Pnblikation dee HandelsTertrages zwisehen Deutschland und Osterreich

bedeutet die endgAItige Ablehnung des Zolls auf gebundene Bficher.
Der Osterr. Verein für Bibliothekswesen hatte seineraeitt wie noch erinneriieh.

auf das energischeste gegen dieses Projekt Stellung genommen, das nun

hoffentlich flLr immer rerschwunden ist.

In der Kunsthandlung Miethke in Wien gelangten Anfang März 1. J.

kSnstleriech augefthrte Bucheinbftnde snr Aneetelluog, welche ans der ^Wiener
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Werkstätte" Ifervorge^angen sind, die unter der k&nsÜeritcbeii Leitung von

Joeef Uoffmann und Eolo Moser steht.

(Das Budg^ der österreichischen Hochschul- und Studienbibliotheken

für das Jahr 1905.) Umvkksitats - Bibliotukken. Wien. Persönl. Bezüge:

113.233 A'. Dotation 60.Ü00 A'. >) Regiekosten 22.477 A. Nacbsciiaffuug von theo-

logischen Werken (4. Rate) 1200£ Neoftnlage eines alphabetie^en Bandkataloges

(4. Bäte) 4000 K. Einrichtang det Btiegenmegatinei (1. Rate) 4500 JT. — Qrm,
Pere. Bez. 41.754 A'. Dot. 20,000 K. 2) Gel.äadeerhaltung 700 K. R«gie 6179 K.
Innsbruck. Pers. Bez. 367.500 K. Dot. 20.000 A. ') Regie 1396 K. Nachschaffang

theologischer Werke (2. llate) 1000 K. Adaptierangen (1. Rate) 5400 K. Pmo.
Pers. Bez. 69.364 K. Dot. 36.000 A. *) Gebäudeerhaltuiip GOO K. Re^ne 9319 K.

Lembers. Pers. Bez. 42.373 K. Dot. 20.000 E. ») Regie 300 A. Krakau. Pers. Bez.

36.440 K. Dot. 20.000 K. •) Regie 1010 K. Qi$nuwm, Fers. Bei. 88.440 JT. Dol
18.000 XI ^ Begie 1659 JT. Nechseheffang roniMieeh^pliilologitelier Literatur

(8. Bete) 500 JT. Einrichtaogsstficke (2. Bäte) 2488 £ B9anfftU$eh - theohgitehe

Fakultät in Wien. Dot. 1000 A'. BlItl.KiTUKKl N DKR TECHNISCHEN HOCHSCHULEN.

Wien. F. r.K. Bez. 31 833 A. Dot. 16.000 A'. «j Graz. Pers. Bez. 6640 A. Dot.

6600 A. Veriiiehruiip des Aufstellutigsranm.-s (2. and letzte Rate) 5200 K.

Prag. Vi'iH. Bez. 7040 A. Dot. bÜOü A. 'o) Brünn (Deutsch). Pers. Bez. 5520 K.

Dot. 700U A. ») (BOfamisch) Pera. Bes. 8588 K, Dot. 5000 A. >3) Lemberg, Pen.
Bes. 5820 X, Dot 8000 JE. Bochbcuulb pOr Bodsniultdb im Wibn. Pen,

Bes. 5800 K. Dot 8600 K. TiBRittZTLicHs Hochbcbolb in Lbübbso. Dot.

1200 JT. StüDienbibliotheken Lins. Mietzinse 344 K, Dot. 2400 A. Salzburg,

Pers. Bez. 13.960 A'. Dot. 2400 A. G. l.iiude^r).. 100 A', Regie 506 K. Pör
Biiclierfitellageu, Bucheinbände und Katalogisierungszwecke (2. Rate) 300 K.

Klau^ifurt. Pera. Bez. 10.700 A. Dot. 2400 A'. Gebäudeerh. 600 A. Regie 2337 K.

LaSbath. Pers. Bez. 13.690 £ Dot 2400 K. Regie 183 A. Qön. Pers. Bes.

8700 K. Dot 2400 Begie 800 JT. (Xmlte. 12.410 Dot 2400X Oebiadeerb.

200 Begie 1484 K, FOr im Teijabre snrdckgeeteUte Ansbgen 200 K,

Infolge der Brkranknng dee Bedaktenrs hat der Bibliothekar des Patent-

amtei Herr Horiti G r o 1 i g die Redaktion dieser Hammer flbemoramen. Kur
für die AnswaU der Anfefttse ist der bisherige Bedaktenr Terantwortlieh.

') Außerdem fließen der Bibliothek die Matrikeltaien zu, wtlche im
Solarjahre 1903 15.168 A betragen haben. ') Außerdem Matrikeltaien ^1902/08:

3618 A). 3; Außerdem Matrikeltaien (1903/04 : 2826 A). «) Außerdem Matrikel-

taien (1906: 7600 K), *) Aofierdem Hatrikeltsien (1908: 2978 K), AnBerdam
Matrikeltaien (1908: 4126 it). ^ AnBerdem Matrikeltaien (1908/04: 1400 ÄT).

8) Außerdem Matrikeltaien (1903 : 7480 A). «) Anßerdem Matrikeltaien (1903/04'.

1810 A). 'Oj Außerdem Matrikeltaien {1008/04: 1540 A). Außerdem Matrikel-

taien (190.S/04. 2210 A'i. »») .Außerdem Matrikeltaien (1903/04: 1540 A), ") Außer-

dem Matrikeltaien (1902/03: 3650 K). >«) Außerdem Matrikeltaien (1903 : 2470 K).

TMMitw«ftll»k*r R*tekMBti Dr. Q. A. C r tt w • I I. I>ra«ii S. ILalM * H. UakkMt, vmb. J. WaUIMmmm, Wt«».
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MITTEILUNGEN
des

Österr. Vereins ftr Bibliotheksweseo.

n. Jahrgang. Wien, ta 8L lal 1906. Nr. 2.

Blehersammlnngen des 17. Jahrhunderts in

Mähr.-Trübaa.

I.

Zur Charakterisierung der glanzvollen Hofhaltung des Ladislaus

von Zieroti D in Mährisch-Trflbau (1589—1G21) war — allerdings

erst am Beginn des neunzehnten Jahrhunderts — für diese Stadt die

Bezeichnung des »mährischen Athen* aufgekommen Man hat sich

seither begnügt, dieses klangvolle Epitheton recht oft zu wiederholen,

ohne jedoch den Beweis der Berechtigung für diesen anspruchs-

yollen Namen auch nur zu versuchen. Allen denen, die diese Be-

zeichnung nachgeschrieben und gesprochen haben, schwebte nur ein

ebenso märchenhaft-phantastisches als unklares Bild der zu jener

Zeit allerdings noch im Schlosse zu Trübau vorhandenen Sammlungen

des Ladislaus von Bozkowicz und dessen Bibliothek^) vor. die aber

als Bildungsfaktor für die Bewohner der Stadt ebensowenig in Be-

tracht kamen, wie heute die der Allgemeinheit unzugänglichen

Bücher- und Kunstsammlung eines Schloßbesitzers in dieser Hinsicbt

far die Ortsbewohner in Beziehung gebracht werden kann.

Inwiefern das oben genannte Epitheton ornans gerechtfertigt

sein mag, soll hier untersucht werden auf Gnind der handschrift-

fiebmi Verlassenschaftsabhandlungen, „Inventationen* genannt, die

ans dem Jahrhmidert Ton 1508 bis 1618 erhalten sind. Nach dem
Ableben dereinielnenBfirgerOlhen sich nnseremBlick deren Speicherund

Stoben mit dem mannigfaltigen Inhalt der bisher gegen jeden

Fremden wohl verwahrten Truhen und Kasten; und so ist es nicht

BOT möglich, in die wirtschaftliehe Lage der Bevölkerung, in ihre

Hftuslichkeit und YennOgensverhftltnisse Einsicht zu nehmen, sondern

>) Zaerst nacbweiabar in Woloy: D. Markgrafiieb. Mihren. Brftiin 1839,

Bd. 8. 791.

») Mitt d. Ost. V. f. Biblw. VIL 149-168.

1
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andi mm Anhalt' tu gewinnen Aber das geistige Leben and dl«

Bildung der Bewohner einer mfthriechen Promzetadt det 17. Jahr-

hunderts, ein Bild, das allerdings nicht Ittr die Qbrigen Stidta

dieses Landes generalisiert werden darf.

Trflban hatte unter den Herren von Bozkowioi (1486—1589)

einen solchen Wohlstand erreicht, wie nur wenige andere Orte

Mährens, und als nach dem Tode des letzten der Bozkowicze, Johann,

dessen Neflfe Ladislaus Welen von Zierotin im Besitze von Stadt

und Herrschaft nachfolgte, war es auf dem Höhepunkt seiner wirt-

schaftlichen und kulturellen *) Blüte angelangt. Gleichzeitig hatte

ohne nachweisharen Kampf die Lehre Luther's Eingang und Verbreitnng

in Stadt und Land gefunden. Die lateinischen und griechisclien Id-

öchriften auf den zahlreichen Bau- und Kunstdenkmülern jener

Epoche der Bozkowicze und Zierotino ^) zeugen heute noch von der

Bildungshöhe der damaligen He wohner der Stadt, die diese In-

schriften auch in der Ursprache zu lesen verstanden, wenn sie an

ihnen vorbeigingen. Lateinische und griechisclie Bücher befanden

sich nicht nur im Eigontume der , klassisch** gebildeten Fachleute

und Gelehrten, sondern auch in Herufskreisen, wo wir heute ver-

geblich nach solcher Literatur fahnden würden : bei Handwerkern

und Gewerbetreibenden. Und da£ diese Leute auch ihre lateinischen

Autoren verstanden und sie nicht nur als Prunk- und ParadestQcke

auf den Bucherbrettern ihrer Stuben stehen hatten, beweisen hin-

länglich die dazugehörigen Wörterbücher und Grammatiken, fen

denen lateinische 1599, 1605, 1612 und 1618, in dem letatgenanntea

Jahre auch eine griechische, nachweisbar sind. 1600 wird ans-

drflddich die Grammatik des Aelius Donatus genannt und auch

deren Preis, 5 Groschen, angegeben. 1612 erscheint Joa. OeBpanterii

Orammatica, Syntans et Prosodia.

Die Gesamtveröffentlichung der in den Trflbaner Inventationi-

bflchem enthaltenen BflcherverzeidinisBe mag einer anderen Gelegenheit

vorbehalten bleiben ; hier handelt es sich lediglich darum, diejenigen

griechischen und r(>mischen Schriftsteller aufzusftblen, die in dem

Jahrhundert nach ihrer erstmaligen Yerrielfütigung durch den Buch-

druck nach einer kleinen Stadt des nördlichen Mfthrens gelangt waren.

Vor dem Jahre 1585 finden sich in den Verlassenschafts-Yerseichnissen

') Groiig : Aus d. Haushalt« d. Stadt M.-Trdbaa im 16. v. 17. Jhdt

J^otasenbl. d. hist.-stat. Sektion. Brünn. 1889 Nr. 2 u. 3.

*) Groiig: Schulzuständf iii M.-Trübau im 16. u. 17. Jhdt. ib. lat^y. N'r. 4.

^) Grulig: (^ueiiei) z. iiesch. d. ätadt M.-Trabau. ib. Nr. 12.
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keine Btteber Tor. Da nun nicht nntnnehnien ist, dnfi erat in diesem

Jabre pldiilic^ alle Bflcber nach Trflban gebiacbt worden seien,

dfiifte man mit der Annahme nicht fehlgehen, da6 sich bierin nur

die Wirknng einer neuen amtlichen Differenaiening bemerkbsr macht
In .dem alten Formular ftr die Verzeichoung Ton Verlassenscliaften

bstte nicht die Bubrik »Bflcber* gestanden. Da erinnerte man sich

eines Tages, dafi Bflcber denn doch auch Wertgegenstftnde seien ; dieser

Erkenntnis Terdanken vir nun den urkundlichen Nachweis der schon

seit mehreren Menschenaltem Torbanden gewesenen Bflcber.

Aus der g r i e c Ii i s c h e n Literatur finden wir ARTSTOTRIiES

1605 im Besitze des Bilrgers Daniel Charwat; THEOPHKAST ist

1594 im Eigentume des Rentschreibers Andreas Fuoff, 1611 in der

Verlassenschaft des Apothekers Zacharia Weigel verzeichnet. POSSELIl

€olloquia Graeca und ein PSALTERIÜM GRAECE et LATINE
zeugen von der SpracbkeuDtuis ihres Besitzers, des Tuchmachers

Thooaa Grolit?. «)

Ünglt'iL'h besser vertreten ist die römische Literatur. Im Be-

sitze des eben Genannten ist 1612 das Oeschichtswerk des Q. CÜR-

TIÜS RÜFÜS sowie die Rhetorik CICEROS, dessen Reden Zacharia

Weigel 1611 sein Eigen nannte. De oratore und Epistolae hesaJJ

1618 Markus Kirschner, ebenso einen HORAZ und einen VIRGIL.

Aus dem Nachlasse des Malers Peter de Petri (1611) stammte ein

OVID. LIVIUS besaßen 1501 Niki Strauß, 1593 Adam Kler und

1600 Georg Schartt. TERENTII tragoedias enthielten der Nachlaß

4e8 Hans Scholz 1588, des Zacharias Wittke 16U0 und Walther

Hacker 1613. Eine Folioausgabe des VALERIUS MAXIMÜS in der

Verlassenscbaft Thema Grolig's (1612) und des PLINIUS bei

Z. Weigel 1611 scblieBen die Reihe. Wie viel sonst an altklassisciier

Literatnr sich in den Hftnden der Trflbauer Bflrgerscbsft befand,

darflber liegen keine positiven Angaben vor, . ds sich nur der Bflcher-

^esits der Verstorbenen urkundlicfa verzeichnet erhalten hat

Bs ist nun nabeliegend, lu fragen: Wie viel hat sieb von

-diesen Bftchem im Besitze der Bewohner der Stadt TrQbau. auf die

Nachwelt weitervererbt und erhalten ? Kein Blatt ! mflssen wir ant-

worten. Während der Gegenreformation sind alle diese Drucke vei^

sichtet worden, von allen diesen Bflchem sind in Trflbau nur mehr

deren Titel in den oben genannten Verzeichnissen flbrig geblieben;

doch diese sprechen beredt genug, zumal wenn wir sie mit den ent-

•) Vgl. Hit«, d. Ott y. f. Biblw. VII. 7 -11.

1«
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tprecheoden loTentationen derselben Stadt nach Durcbführung der

GegenreformatiODeii in Vergleich ziehen. Dazu solleD die beideo

folgenden Nncblafiveneichnisse Gelegenheit geben.

II.

Über das äußere Schicksal der Bevölkerung der böhmisch-

mrihrischen Länder nach der Schlacht am Weißen Berge geben eine

Menge von Gesamtdarstellungen und Einzelforschungen zureichend

Aufschluß. Doch wie es in den Köpfen der Leute vor und nach jener

Katastrophe ausgesehen bat, darüber sind wir weniger gut unterrichtet.

Mußten sie schon aus naheliegenden Gründen sich scheuen, ihren

Ansichten mQodlich Ausdruck ta geben, um wie viel mehr lag es

ihnen fem, dieses schriftlich zu tun. Doch wenn Inhalt und Zahl der

Bficher RfickschlOsse auf den geistigen Horizont, die politischen und

die religiösen Anschauungen ihrer Besitzer gestatten, so gew&bren

die im Nachlasse zweier Bflrger von Trfibaa Teneichneten Druck-

Schriften zureichend Einsicht in die geistige Atmosphäre der Bewohner

einer deutschen Frovinzstadt Mfthrens im Jahre des Prager Fenster-

stnnee und einem Menschenalter nach dem Westphälischen Frieden«

Die Causa 387 des 1588 begonnenen Inventationenhuches Ton

Trflbau, eines mächtigen Foliobandes in hOhemen Deckeln, die mit

gepreßtem Leder überzogen sind, lautet:

.Barm Ifirkoi KiiMho«n loventotion: Anno 1618» den 18. Janij:

Wegen der Bibliothek ist alao ein Vertrag g«Mheheo : Demnach der

Bfleher eine schöne .\nz;ihl vorhanden war. also hat man solche in fünf gleiche

Tbeil gelebt und unib dasselbe Loß ^eworJen. Was des Daniel Kurybas ^) Theil

antrifft, .hat er denselben vuUkommlich empfangen. Die Mutter aber ihren Theil

den Waisen verehrt. Bleiben aläu in Verwahrung der Vorm&nder diese Bücher

wi« folgvk:

In folio;

1. PostilU Simonis PAULI, [d. i. Anslegong der Episteln ud Evtafdieii an

Sonn- und Festtagen. Mapdebnrg 1574.] •).

2. Feld- um! A.kerbau. [STKPHANÜS, C. und J. LIEBHALT: Sieben Bücher

Ton dem Feldbau etwann franzüOisch beschrieben, nun aber Ton M. SE-

BIZIO in Teatsch gebracht. Straßburg. 1579 u. löSB.J

8. Poatilla Pauli NICANORI [oder Analegang der BvangaUen an Sooa* oad

Festtagen. Leipiig. 1000.]

4. J08EPHI Flavü Bncb [De beUo Jndaiee libri Vy.]

') D. Kurybas Boskowsky hatte eine Tochter deg M. Kir^ohner zur Frau.

9, Da 'iie Schreiber, welche diese Nachlaß- Verzeichnisse herstellen, mit

literarischen Dingen, insbesondere aber mit der bibliographischen Beschreibung

von Bflcfaero gar niebt Tertrant warenp ist es acbwer, snweilen gans unmöglich,

die nntnreicfaend wiedefgegebenen Titel lu rekonstraieren «der sn identifisieiw*
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5. Jesus SIRACH [Yielleicht: HUBEBI^'US, C: Jesus Sirach, Spiegel dar

Haiwsiicht genannt. Nürnberg 1571 a. 1588; Fnakftirt 1669.]

6. KBEÜTEBBUCH. fTgl. Zentnibl. f.Biblioth«kswMen. 1902, XIX. 8. 841-45

;

ZeitMbr. f. Bücherfr. 1904/05. VIII/2. SS. 297-311. 898-405.]

7. Potitilla SimoQ PAULI ; die andere [Vgl. oben : Büober in folio. Nr. 1.]

•8. Trostapiegel HORNII [Gnaden- und Trott-Spiegel wider die begangenen

Sünden. Leipzig. 1594.)

9. Das 12"* Theil LUTUEKI [Der erste bis zwölfte Ttieil der Bächer M. Luthers.

Wittenberg. 1539-59, 1550-68. 1551-1608.]

10. Itinenriom Baene eeriptnine. [BUBNTINQ, Henriene : Itin. e. eept, d. i. ein

Eeiaebneh über die gnntse hL Sehrift in iwei Bttcher getheilt. Hebnetadt.

1581 — Magdeburg 1585-98.]

11. Hanf^postill LUTHEKI [Qbf>r d. Sonntags und d. förnembaten Texte £ran-

gelien, durch d. ganze Jahr, gepredigt. Jena 155i^.J

12. Tischreden LUTHKRI [Eisleben. 1566.]

13. Promptoarinm exemploruin [d. i. Historien- and Ezempelbuch nach Ordnung

nnd Diipoeltion d. hl. 10 Gebote Gettee «na d. bl. Sehiilt o. anderen be-

wibrten Skribenten tnaammeDgetragen TonAndr.HONDOBFF. Leipiig 1572.]

In quarto:

1. Betbüchlein Job. UABERMANNI Avenarii Egrani libellus consolatiouis.

1570 (germanice).]

fi. Angspnrgitcbe Confeielon [etlieben Chnrfärtten nnd Sttnden d. hl. B5ni.

Beieht . . . Carelo V. m Angspntg fbergeben. FnnkAirt 1584.]

S. TracUt Urban! REQII [Vgl. ühlborn: Urbanna Rbegiua. Elberfeld. 1861.]

4. £in Gesaugbach.

In octavo:

1. Trostspiegel [Barth. HOBNII wider die begangenenen Sündea. Leipzig 1594.

Vgl. oben ^'r. 8.J

% BefbAdilein [etwa HABBBHANN, J. : Betbflefalein geaangeweiae. Straaabnrg

180S, Wittenberg 1699.]

3. Mer ein Biehlein.

4. Doiiiinicae precationes.

5. Em Kechenbocb [Vgl. Große: Uistoriache Bechenbücher des 16. und 17. Jhdta.

Leipzig 1901.]

6. Ein Betbächel Petri RAUMU.
7. Ein Bnch wom ewigen Leben.

8. Paieioiial. [Vielleicht: F., d. i der Hejligen Leben. Ndraberg 1488. —
Lübeck 1600.]

9. Selectiores epistolae [MELANCflTHONS. Wittenberg 15S5.]

10. Initia doctrinae [phvsicae Ton MELANCETEON. Frankfurt 1550.J

11. Piae et breves orationes.

12. Ein Katechismus.

18. Bnleninto dialeetieea [ven MSLANCHTHON. Wittenberg 1568J.

14. Opera Johannia MAJ0BI8 [Joaefalmi: Omni« open in nnnm TolnmeB digeata

Witebergae 1589.]

15. Fabnlae Esopi.

16. Ein Büchel LÜTHEBL
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17. Titolbvch [nii4 ntw Pormiüftr . . . einer jeden rechtmeeeigen fotinlidi«o

Schrilft, Initrnment nnd Brieffe. Fitnkfart 1571.]

18. Grammatica.

19. CatechiBmus Inbani UKGIJ [ Vgl. Dblhorn: OrbMias Bbegios Leben o. aoigew.

Sciirift»'!!. Elberfeld. 1861.

|

20. Giuiiiuiäiic« Phiiippi MKhAN; [CHTOIsIÖ Graec« recogiuta et locupletaU.

WitebeigM 1589. Horibergae 1500.]

21. HnndtbSeblein Newe. Teetament

22. Betbüchlein mit Figuren. [MUSCULUS, Andr. Betbüchlein. Leipiig 15M.

VgL Nagler: KüDstlerlex. XXX. 469, Monogramm. I. I812.j

28. Ein ?ernion Doct: LÜTHKKI.
24. Faiiiilianum culloquium [von LUim!lU.J

25. KTatigelieubüchel.

26. ChrietUeber Abscbiedt

27. Jobannj FOBTU Biebl. [RINGXLBEB6: Lncobrationee. B«ei). 1580. — ib.

1541]

28. Sonntäglicbe Evnqgelin. [Etwn: Evangelin . . . enf eile Sonntage. Wittenbg.

1562.]

29. VIRGILIJ Maronia.

80. Morgen- und Abendgebet.

81. Meditotiones aanetonim.

82. Kpietolne PAULI.
88. Leiden and Anfentehnng Cbritti.

34. Der Rosengarten [BEST, Quirinus: R , d. i. 45 Predigton. IngolaUdt 1585. 4*.)

3.5. De oratore, dialogi, epistolae [CICKKÜ.]

36. Anuua Fhilippi MELANCHTHüNlS [Uomroentahas de aaima Witebergae

1542 oder Uber de auima. ib. 1589.]

87. Gompendium GnmmttiMe.
88. Ein Munal Bneh.

39. HOBATU FUed Bneeh.

40. Epistolae Ciceronis.

41. Dominica« precationes. [Vgl. oben, Nr. 4.]

Snmma in folio, quarto and in octavo Buecbor. so die Vormundt in Ver-

wahrang haben, thut 56 »täckb; daxn noch des Ear;^baa Tbeii 14 atäekh, macbt

zuaanuiiea 72 ätückh.

New. InventatioDeu Bueoh. aufgerichtet 1G19.

Fol. 400. >- 1680. 21. Augiut: Nachlaß des Joh. Lttdw.

HOKACK, Aeltisteu . . . Buecher:

1. Oiuma opera DKEXELII
\
V. Hier. S. J.; Vgl. Backer-Carajon : BibUotbbqie

des ecrirains de la Coinpaguie de Jesus. (1892.) III. 181 ff.J

2. Qebetbncb, der BÜAUISCUATZ genannt [aller gottergebeoea Jongfraueo.

Nflrnberg. 1627].

8. Bin andereip Mnelene eafholieae devotionie.

4. Der heil. Brigitta und Mechtildit Gebetl»neb*

5. Geistliche Angelica zur Zeit der Pest.

6. Cariueliter Brüderschaft; deatachee olficinm.

7. Güldener Scblöesel.
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8. Das neoe TesUment..

9. Meditationes diffi AogOftiDL

10. Kreotzschnle.

11. Nene Straaß auf den Berg Calvariae Bruderschaft.

12. Brudenchaft-BQchel toq der unbefleckten Empfängnis.

18. Hoiivt aDimM [Vgl. Wackernagel, Bibliographie t. OMddcfatt d. d«Bt»chen

Xirdi«idi«d« 11, Nr. 88.]

14. BecbsQDgB-ZiDi- and Weehselbaoli [Vgl. Große: BadMobleliMr. Leipiif 1901.)

15. Cronica TOn An&ng der Welt bit Ao. 1068.

16. Florili-piam pnliticura in 2 Bde.

17. Neoe Beschreibung d. Königreichs Unt^'arn.

la. Nicolai CUSANI [S. J.J ZoebtMha]. [Ghri»tliche, Cöln, 1675 aud Otter.]

19. Alpb«betum nfttarae.

20. Der bUade SintOD.

21. Dictieiiuliiai in 8 SpnidieD.

22. Ewige Hollenpein mit Knpferstichcn.

23. Robeiahl [Vgl. Partsch: Literatur d. ProT. Sebletieo 8. 16S.J

24. Ein Lustgarten bchOner Sendschreiben.

26. Freund in der Noth [von Joh. Balthasar SCHUPP. 1658.J
96. PubUj VIRQILII Trojanische Beschreibang.

87. Vrider. NA08BA Tenteehe Poatill [Vgl. Allg. deatMhe Biogr. XZIU. 881 ff.

Oraene. 17. 651.]

18b Vernewerte LandesordiiQBg [Ferdiaudi II. deiselbeii SrbiiMifgnfliiinbi

M&hren. Prag 1628.]

29. Ceciliae regnatae inbrünstige Uebung in Empfahong deß hl. Sakraments.

80. Christian MINSICHT Neuerbaoter Schauplata denkwärdiger Geachichten.

[und seltsamer Fälle. Närnberg. 1663.J

SL Siebtentvbl Cbriiti.

18. Geibardi OYEBHEIDEN Nen vermehite Sehnibkantt [Bnumidiweig. 1697.]

3^. Kleine Cosmographia [Beschreibung der gnnien Welt. BMtsen. o. J.]

84. Land- und Hansancneibüchlein.

35. Teutscher Fried mit Schweden. [Publiziert zu Münster. Wien. 1648*]

S6. Grüiidliche Uhrsach eines vernänftigen Stillscbweigena.

87. Theophilos sich im Geilte Gottes Torneuerud.

98. Siebenibeb« Peetnadaeht.

891 FMtteitan Mioria CB18TELII.
40. Mereke Wien [Ton Abraham a 8t CLARA.]
41. Gebetbach, geistliche Angeliea genannt.

42. Ein mnsokalisch (!) Buch.

43. Saocti Francisci Kegul ond Testament.

44. Thomas de Kempia.

4k Vk ipiMi-Maen Barfb. CBI8TBL1L
46. Jab. MICHELS Hwiangal.
47. Caroli STENGEU PandiaS dea Bientigania und dar Bnwtb. .

48. Leben Christi.

49. Bttrgerlust.

fiO. Joannis DaVIDIS [Abb. Ant. 0. Ii.] Pancarpiom Marianam [Antwerpen 1607.J
61« Le Secretatre a in niode de la Corte.
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52. Geistliche Wasserqnell [mit Fladanga Vorrede. Leipsig 1663.]

53. Das Leben des hl. Ludovici Bertrandi.

64. Manna Cathoiicoruin,

55. R«cbenbüchlein. [Vgl. obea Nr. U.j

56. Baifwpiegel des jetzigen Karopi.

67. Politieeber Yentuid des jattigen Ooimnio.
58. Trenchierbflehl^n [Complimentfer- and Frietar^Bttchleta. Hamburg, o. J.]

i59. Betrachtung von der Ewigkeit.

60. Sti. Antonii asyluni Keraphieum.

61. Mataei MAKVl'l Geometria. [Vgl. oben Nr. U.J
62. Ein geachriebcues Artzueybuch.

68. Weilaod Jbro f&rttl. Gpadeo Uiuarer gnädigst Fflratin Fr. Fr. Jobanna«

Baatridi boebttsel. Aagadenken gehaltene Leiehenpredigt [Vgl. Fallie:

Geich, d. fürstl. flaases UeehtonetoiB. Bd. II 8. 820, 888.]

64. Ein geicbrieb. Gesangbuch.

Wien. M. Groiigi.

Die Einband-Ausstellung der k. k. Hofbibliothek.
•

Die altebrwOrdige k. k. Hofbibliothek lenkt durch ihre AnestcIlangeB ia

eine ganz moderne Sichtung, zu der sie ehrlich zu beglückwünschen ist Den
Miniaturen folgten die Einbätule. Wer so viel besitzt, kann sich stolz auf seine

eigene Kraft beschränken. Die neue Ausstellung bietet daher auch ohne

fremden Privatbesitz einen umfassenden Überblick, dem — kleinere Läcken

abgerechnet — uar die zeitgenössische Kunst fehlt, um sie vollständig ta

madieD. Was Ost und West in edlem Wettetreit hier gMchalFen, liegt vor ans

ausgebreitet in schier endlosen Reihen, freilich fast erdrückt von der gewattigen

Umgebnng, dem herrlichen Werk der Fischer und Gran, za denen sich die

Augen innvillkürlich iimripr wit-der mit scheuf^in Staunen erheben von der Klein-

arbeit kunstfertiger Hände, die, um recht zur Geltang su gelangen, besser wohl

in stillen Stuben aufgestapelt wären.

Da ein Katalog noch fehlt, muß sich unser Bundgang auf das Heraas-

greifen einielner Dinge beschrtoken.

Unter den iltesten Einbinden fUlt snnftchst eine dem Papjms Bainer

gehörige Arbeit Ägyptens auf. Sie gehOrt dem 6. Jahrhundert an and zeigt. ia

Gold und Purpur eine merkwürdige Ornamentik in Flechtwerk and Applikation.

Der Orient ist überhaupt glänzend, u. zw. unmeiitlich durch prächtige

arabische und persische Einbände v- rtreten. Hier hat überliefertes Verständnis

für den streng festgehaltenen Charakter des Flächenschmackes, der an der hocb-

entwiekeiton Textilkanat des Ostens großgezogen war, .den KBnstler Tor Aus-

scbreitnogen bewahrt, wie sie dem Europier in neuerer Zeit geUnfig worden.

Es henscht die feinste lineare Bliudpressnng vor oder hoebentwickelte Hand*

Vergoldung. Und wo Beliefwirkuiig durch Auflegen von Lederstreifchen erzielt

ist, da wird doch nie nach l'lastik gestrebt, die am Einband immer tadelps-

wert ist. Das in Reliefpi essung leise vortretende Wolkenband einer persischen

Arbeit, auch seine gitterartige, vergoldete Auflage von Leder hebt sich mehr

malerisch als plastisch von dem farbigen Untergrund ab.
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Bekanntlieh ?erwendet der Orientale aaeh fttr leine Presnuigftn Stempd
aaa Leder. Namentlich für die Eckstficke. die mit der ähnlich betonten Mitte

einem orientalischen Einbände immer das Aussehen des Teppichartigeo wahren.

Solche Lf'dersteinpel besitzt dus Haiiihurgische Kunstgewerbemuseuui.

Den ganz eigenartigen und tiefen Eindruck, welchen Eurupa am Ausgange

des Ifi. Jahrknaderti vom Orientalm and seiner hocbaosgebildeten Buchkunst

eapling — ein Bindmck, der nach der Erobernng Xonetantinopels eieh nnr

zu bald mit dem Geföhl des Hircbenhnften, ünwiderfteUichen md Granen-

btften seltsam mischen sollte — maeht sich in den Tenezianischen Buchein-

bänden der Zeit, und sehr bezeichnend auch in solchen geltend, welche die

Ausstellunsr aus dem Besitze des Mathias ('orvinus verwahrt. Er liat seine

Aagen nicht bloß auf Florenz and die Yerkünder der neuen Kunstrichtung der

Bcnaiieiaee geriehtet. £r liest sich nnd seine Gemahlin von y«rocehU Ja

Miiinor poitrttieren, er beaehftftigt in Floreni von BUdhanem auch Benedetto

da Msjano nnd von Bnchmalera den klletliehen Attavante. Aber viel merk*

Würdiger ist noch, daß sein Blick gleichzeitig auch nach dem Osten schweift.

Da sind Einbände seiner berühmten Bibliothek ganz in ori*>!italischer Art durch-

brochen nnd andoraCarbig unterlegt oder das Wappen in bemaltem Leder einge-

setzt und geprelit.

Italienische Baehbinder in Florenz und Neapel echaffen aaeh flr

dm Königs Enieher, dea grefien Homanisten Jekannee Vitei. der nls Enbiechof

en Graa seineneits eine reiehbaltige Bibliothek anlegte and deseen Geist es

«ob! Tor allem war. an dem sich das Temperament seines gekrönten Schülers

«ntifliidet hat. Des KAnigs zweite Heirat nüt der gelehrten Beatrice von Neapel,

die durch ihre Kenntnis des Lateinischen die Wiener Universitätsprofessoren

eiost nicht wenig überraschte, knüpfte naturgemiili d&s Band mit Italien und

seinen Künstlern immer enger. Florentiuische und neapolitanische Bucheinb&nde

Terwendea dabei mit Vorliebe jene eeltsamen Sohnnrrersehlingungen, die gelegent-

lich fast wie eine Umdentnng der arabischen Schrift anmuten and ia dea Phaa-
tasitn eines Lionardo und DQrer wiederkehren.

Daß in dieser aufsteigenden Entwicklung die berühmtesten Namen Italiens

— A 1 d n s M a n u t i u s in Venedig, in dessen Druckerei auch gleich gebunden

wurde, und Thomas M a j o 1 i, der Sammler — nicht felilen, ist selbstverständ-

lidl. Hier regiert ein von orientalischen Vorbildern beeinflußter, doch schon

eelbstlndig wirkender Geachmaek, filindpressnng, Ledermosaik nnd Malerei,

Hand- nad Prefirergoldnag, Bandverschlingnngen, dae Hnster — wie etwa bei

dem brannea IIigoli-Haroqain — aaf beiden Seiten in gleieher Zierptatte wieder-

kehrend. Der ausgestellte Manutius-Band stammt übrigens schon aus der Zeit

(1536) des Sohnes Paulus, denn Aldus war bereits 1515 als Sechsundsechzig-

jähriger gestorben. Unter dem Enkel des Begründers, dem jüngeren Aldus, der

als vatikanischer Bibliothekar in Born lebte, muß die Bedeutung der berühmten

Anstalt larftckgegangen sein, denn mit deeeen Tode (1597; orliseht sie naeh

hudertdre^ihiigem Beetande gintlich.

Der Bnhm der Orientalen aber bleibt ffir Praehtbftnde weiter bestehen.

Kaiser Maximilian II. besitzt 1570 nach persischer Art lackierte Haroquinbände
niit versenkten Feldern, daneben auch merkwürdige italienische Farbenversuche

wie den tiefrioletten venezianischen Pergameutbaud, der mit Gold und Silber

bemalt ist.
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8«hr bald wird die Malerei swar nidit danerhaftei, aber dedi bleodendee

und seit Karl« V. Zeiten bU im 18. Jabrhmiderfc baliebtce biUigerM Bmtniilttel

fBr Hosaikarbeit. Namentlich zu Widnangen fBr gekrönte and noH dem Siegeileibeer

geschmückte Häupter wie für den großen Bächerfreuad Engen Ton Saroyen, ftr

Ferdinand III. und seinen Oheim, den niederländischen Statthalter Krzherzog

Leopold Wilhthn. dessen Brfißler Bildersammlung die Schätze des Herzugs von

Bucltingliani und Karls J. von England nach deren Tod an sich gebraclit bat

änd bente den Onrndatedt der kaiterlieben Galerie in Wien bildet; dann für

Karl VI. nnd Maria Thereeiat fttr Angott IIL von Pelen und Ludwig XVI. von

Frankreich. Dif>se Bemalnng artet durch ihre UDgebnndenheit schließlieh in

allzn große Buntheit aus. während die technisch so Tiel schwieriffere Leder-

mosaikaiheit h\<h nicht bloß dauerhafter erwiet, eondem dem Kftnstler ancb

eine bciUanitre Beachiünkung: auferlegt hat.

Daß die k. k. Holbibliotbek aus ihrttn reichen Beständen gerade die heute

wieder lo emsig studierte Tedisik dea Baeheinbaadea lehrreieb Tersafttbien Ter-

nag, ist eelbstvetitSadlieh: den Pergamentomeeblag, den nnr halb oder gaaa

mit Leder überzogenen Holsdeckel, den klappenartigen Lederfiberfall alsVenchliifi*

mittel, die Metallschließe und die schon im Mittelalter so sinnreich Terteilten

Beschläge zum Schutze der Koken und der ganzen, oft kostbar geschnittenen

oder gepatizten Lederflächen. welche durch kräftige Mittelstücke mit Metall-

knOpfeo gegen jede Beschädigung des Umkiappeus geschützt werden.

InFrankreleb tdwf vn lliOO Andrd BouUe, derVoriUm dee epftter

n eo hoben Ehren gekommenen Pariser Kanattitehlera Andrd Gharlea Boiille,

desien koitbare, mit Klfenbein, Schildkrot nnd Metall eingelegte MöImI ebenso kenn-

leichnend f&r den Stil Ludwig XIV. sind, wie die noch gani gotischen Lederarbeiten

eines Stammvaters in Schnitt und Pressung für das auspehende Mittelalter. Eine

Krenzigun>;sgruppe auf der A usslplhinj: trägt Andre BouUes des Alteren Cnterschrift.

iSebr gut ist die tranzOsische Kenaissance vertreten. Hier herrscht raeist

der Blinddruck auf Maroquin oder Kalbteder Ter, oft beidenmta im gleiefaen

Huiter. Manchmal gOnnt man eich abw auch den Luiaa, jede Seite anders sn

l^talten. So an einem sehr feinen Bande, der einst die Bibliothek des Gelehrten

Brassican geziert hat. Von den mit reichen Goldranken besetiten heben

sich die einfach-eiileii Biindf des großen Bibliophilen G r o 1 i e r in ihrer ahstrht-

lichen Schlichtheit und stolzen Zurückhaltung vorteilhaft; iib. Zu seinen Freunden

möchte man gehört habeu, tragen doch die beglaubigten Grolierbände, deren

die Ausstellung eine stattiiche Zahl teigt, ateta die Aufaehrift .Je: Grolieri et

amicemm.* DaB ihr Schmuck jenen Majeli*a rerwaadt ist, iit durch den fSnf*

nndiwamigjlhrigen Anfenthalt Groliera in Italien leicht erklärt» wo er Ton 1510
bis 1585 gelebt hat und mit Majoli gewiß Beziehungen angeknüpft hat. LiBt
sich doch ein Hand nachweisen, der zweifellos aus Majoli's Besitz in jenen

Grolier's übergegangen ist. Als Schatzmeister von vier französischen Königen

(von Franz 1. bis zu Karl IX.) hat er in einem secbsundachtzigjährigen Leben

Gelegenheit und Mittel genug gehabt, dieser kostbaren Llebhabeiet tu fröhnen.

GewiS iet ja die noch feststellbare Zahl tou rund SSO noch eibaltenen Grolier-

binden, nnr ein kleiner Teil der im Jahre 1076 Öffentlich versteigerten und damit

in alle Winde terstreuten und verloren gegangenen Bibliothek.

Die k. k. Hofbibliothek verwahrt ubripens auch Einbände ganx in Grolier's

Geschmack, doch ohne aeineu Namen nud Sprach. Darunter acht ioüersft reich
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iMfWtatteto, toili vm miAb«rtMfiidi«r Ftislidl d«r Linieofthning« teilt lAon
fuH n flbaladMi. Orolier*! TatenUdt Lyon hat irfe Yamdig nach peralMhar

Art vertieft« Hittelstficka vn wthBain Sdnflader and Bemalang ansgalBbit nad
1. T. mit prschtvollem Ooldtdinitt geschmfiokt. Maximilian II. erwarb aaeh

einen solchen Band. Hartmnnn von Liechtenstein besaß einen besonders 8chnn<>n

weißen Pergamentband mit Hand- und PreßverRoldan^ ?om Jahre 1577. Ein

Beweis, wie schon damals die Sammellast sich keineswegs auf die (irenzeu de»

Tattrhndca bcaditlnkte, aondern daa Gnta anazuspOren woBto» wo ea la finden

nir. Dia damit varbnndanen Naebttila verdan wir «oah n wflrdigan haben. Daa
kginnande 17. Jehrhnndert laigt rieh in klainan feinen Binden der niabt niadet

bocbfesefaitzten Samrolerfamilie de Thon. Jaqaes Auguste de Thea (f 1617)

wir Minister anter dem dritten unri vierten Heinrich und beschäftigte die bestf>n

Pariser Buclibinder, so namentlich die BrOder Nicolas und C 1 o v i s E v

die sich des stolzen Titels eines «relieur du roi' erfreuten. In ihren Arbeiten

IM rieb das streng ornamentale Renaissancebandwerk gern in Streabtmnen anf,

ia die rieb naDebmal bttbeche Anspialnngen bineingebeimniaten üeBan. aa dnreh

Mtrgneritan etwa der Margante van Taloii ra Ehren nnd vor aUen dnreh die

friDzösisehe Lilie. Dia Anbriagnng von Wappen, ihre Änderung bri Heiraten,

»ocli Namen und Monogramme, denen wir jetzt immer häufiger beg*>pnen. deuten

aof waciist^ndes Selbstbewußtsein. Die prunkliebendere Zeit hat gelernt, nun

Mcb mit der stillen Arbeit des 6nchbiii<i< rtj zu prahlen. Im IS. Jahrhundert

tritt der Silberbeschlag hinza, um diesen Einruck zu verstärken. Kein Wunder,

4afi die ehnane, von Ennst und Ganit Terechttata Handwerk rinen goldenen

Baden kriegt nnd sieh langdaaemd Tom QroBTater anf Sohn nnd Enkal vererbt

Da riad die Padeloap, die auf der Aasstellung nicht fehlen durften. Ihren

Stammvater Aotoine kOnneu wir bis 1600 zarückverfolgen. Von seinen drei

Söhnen ging der jfingste, Nicolas, nach Orleans. Der mittlere, Michel, brachte

wiederum drei Söhne ins gleiche, treu vererbte Geschäft, deren SOhne and Eukel

es ibterseita, aUo durch fünf Generationen, fortgesetzt haben. Der berühmteste

BBtcr ihnent AntoinaMiebel (1685» 1758), Teiaimnt nicht, am jedaTerweehslnng

btataaiabaltan, seinem Namen and Titel als kSaigUeham Bnebbinder aneh seine

Wohnang «place Sorbonne" beizafBgen. Ks ist der ToUa Pnnlntil der Zeit, der

lieb in seinen vielbewunderten Werken kundgibt.

Eine andere derart weit verzweigte Buchbinderfamilie nennt sich bald

Monnier, bahi L m o n n i e r. Man bejjegnet ihr in Paris vom 17. bis ins

19. Jahrhundert ond kennt nicht weniger als zwanzig Mitglieder dieser Djrnastie.

Die Pamilia La Talliar sebidta im 18. Jahrhundert wenigatena drei Ange-

birige ins Treffen. Ziblt man nodi die ahiseln anflanehenden, in der k. k. Hof-

bibUeibek vertretenen Bachbinder, wie Jtfröme le Jenne und Chaproa
de Beauvais, der för Napoleon tfitig war, hinzu, so überrascht der besonders

starke Anteil nicht, welchen Frankr»M'cli an der Ausstellung nimmt. Aber atirh

öieser Kuhra hinderte nicht, daß hier wie anderwärts die kiintitieriBclio Kraft

•eboa in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bedenklich erlahmte. Die aus-

geslellten ftaaiQeisaban Arbritaa von 1888 nnteraahaidan sich in 6adanken- und

Gesdmmekloeigkait durch nlabts von glaiahaeitigen anderer Linder.

Die Anordnnng der Amatillnng will es, daB dar Beandier ianner

wieder in die Aaf&nge der Bachbinderknnst zarOckgefnhrt wird, weil man vorzog,

jedes Laad ftr sich n balasacn. GewiO gewinnt dadurch der Überblick Ober
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die Entwicklung nnd L^istaugsflLhigkeit jedes Volkes. Aber in demselben Ma6

verliert das Urteil an VergleichungsmOglichkeiten. Man könnte daher Tielleicht

mit demselben Rechte den ganzen, so utiendlicii reichen Stoif einmal auch derart

dnrcheinanderschütteln, daß ohne nationale Beschr&nkang bloß die groiien

Kultur- und Kunstperioden lur Geltung kämen. Namentlich die vielfiachen Fideo,

di« TOB «in«iD Tolke snm aodereD liefen, benmend, ftrdenid, laregeDd odtr

riehtiing^bend, mußten dabei in lehrreieber Weiee gar dentlieh aam Vonduia

kommen und erst ein rechtes Gewebe, ein ollkomroenet Bild der allm&bliclMn

Blüte, Keife und Überreife und des merkwördig schnellen, überall gleichieitijren

Absterbens dieser Kunst gewähren. Es würde dann freilich nicht so ersichtlich

sein, daß die Gruppe Deutschland zwar nicht minder zahlreich, doch weit

weniger glanzToll vertreten ist als die rumänischen Länder.

Wohl fehlt es unter den deutschen Arbeiten nicht an schOnen, ja

hervorragendsten Leistungen des unendlich feinen Lederschoittes in gotiachar

Zeit, wo Pflauie itnd nemebltcba Oeatalt gleich Tollkommen tat Stilinemg

gelangen. Auch nicbt an itattlidien Schweina- und Schafledorbliidea. Hambnif.

Nflrnberg, Angibnrg, KOln nnd dw Niederrhein, Leiptig, Fmnkfiirt, Mflnehei*

Ingolstadt, Berlin sind vertreten; Plattcnpressung, Rollendrnck, die seltenere

Bemalun^:. fijjiirliche Ihirstellnngen mit Bildnissen, mit der Justitia und den

vier Haupttugeiideii oder der Kreuzigung, die Teilung des Deckels in zwei oder

vier Felder, und die Zerlegung in einzelne streifen. Ks ist ein Spiegelbild des

deatscfaen Charakters, der sich in diesen ernsten, zum Teil schwerfalligen Ar-

belten aneepneht Nicht einniftUige Anmnt, eondem Danerbaftigkeit und Kraft

wird darin erstrebt. So teigt es eicb wieder einmal, wie der Kttnetler n allen

Zeiten ein treuer Sohn seines Volkes war. ünd anoh, wie es dem deatschen

Künstler 7n allen ZeitfMi an grnßsinnigen Mäcenen gefehlt hat. Khreiiwerte

Ausnahmen wie Maximilian I. bestiitii^^Mi die R»'k:.?l. Man findet freilicii auch

Einbände, die für Ferdinand I. und Maxiniilan II. (sogar mit seinem gemalten

Bildnisse) hergestellt wurden. Aber es fehlt« an Sammlern, wie äie Italien nicbt

blofi an Majoli, Frankreieh nicht allein in Grolier nnd de Thon beeessen bat

Die Krifte der dentscben Kaiser sersplitterten sich dnrdi alle Linder Bnropss,

so dafi Ar das eigene Volk so wenig fibrig blieb. Die Buchbinder der Nieder-

lande, wo sie in Antwerpen, in Brügge und Brüssel und Amsterdam blühten,

standen in erzherzogliclh'ii Diefisten. Aus Italien bezog man prachtvolle Arbeiten,

indes in den innei OblerrticiiiM lien Stannnlftndern das Geld knapp wurde, ünd

doch gingen gerade sie in der edlen Buchkunst seit dem Anfang des 15. Jabr»

bonderts mit an der Spitte. Dafür sorgten schon die Klöster — Melk, Hondsee,

Bein, Klostemenbnrg, Oaming — deren Leictnngen berrorragende genannt

werden mössen. Man hat hier wohl den .richtigen Übergang der klösterlichen

T&tigkeit in die Laienkunst versSnmt, der sonst doch auf allen übrigen Gebieten

siegreich gewesen ist, nicht sum Schaden der Kirche selbst nnd der Konst

Außer den Ländergruppen, von denen noch die kleineren Abteilangen:

England, Ungarn, Griechenland. Bulgarien, Abe^synien genannt werden müßten,

wurde d» r Versuch ^reniacht, aucl» einzelne Bestandteile des Buches, wie das

Vorsatzpapier und den Schnitt, in seiner Entwicklung darzustellen. Erschöpfend

ist dieser Überblick naturgemäß nicbt Man fühlt darin am meisten die Lücken,

die sich nnr durch die Heransiehnng anderer Saramlnngen bitton venneiden
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lassen. Aber anch in ihrer BMebriokang gibt di«M tOtVtafflB IttbftiMhe Aa*
ordfinog allerlei Anregangen.

Von den Marmor- and Vorsatipapieren offenbaren die persischen

und törliischen vom 16. bis 18. Jahrhundert eine köstliche, bantfarbige Welt

voll Pfknan, BloratD o. dgl. m. Yod DevteeliliAid ms, Tonriagand fon Augsburg,

«udm tpiterhin Mit dem 17. Jahrhwidart denttefa« Yomtxpapier« dnreb

Baropa bis hinauf nach Bogland. Auf der AoaatallaDg ttod solehe aus dem Ende
des 17. Jahrhunderts too C. Ledergerber xn sehen, wobei der Vordruck tum
Teil mit Gold geschah und die Farben mittels Schablonen aufgetragen wurden.

Anch anf diesem so eng umschriebenen Gebiete, an dem die überwiegende

Mehrheit selbst der Kunstfreunde, meist mit leichter Geringsch&tiung vorüber-

gebt, gibt et »aachfilel ktltorgeschichtliche Merkwürdigkeiten. Nicht doreh

ZiftU mehrtD rieb i. B. Mit Beginn dM 18. Jahrhniiderta die Brokntniiuter im

Vetttt^npiei: Frankreieh wird nielit blafl in poUtiaeltaD «od UnelleiiMhan

Oingn and in alleii Loxosfragen das Vorbild; sein gewaltiger, Ton den Re-

gieruBgen planvoll vorbereiteter volkswirtschaftlicher Aufschwung, der in der

Gründung uud ausgiebigen Forderung namentlich der Teitilindustrie »ich vom

Aosiande (reizumacbeD weiü, erringt schon seit der zweiten Hälfte des 17. Jahr-

hnaderta anf den verscbiedeniteu Gebieten Geltung. Die Nachahmung von TextiU

Matem bildet aaltbar anab in der Papierreniarung daa Ziel aller Salinaaeht.

SeblieBlich werden niaht bla6 Brokate, anab Stiekereien nnd SpitMU naabgabUdat.

Ad die Stelle freiichöpferischer Selbsterfindung tritt das beqaama, billige Surrogat.

In <]fT Tapete so gut wie im Vorsattpapier. Die Muster werden auf dieser

abschüsbigeu Bahn immer größer und derber, auch in der Färbung immer

»cblecbter, bis sie ein wurstartiges AiisehKH gewonnen haben. Der Stil Ludwig XVI.

keant freilich noch sehr hübsche, beziehuugsreiche Vort>atzmuäter : neben Schach-

brett- nnd Kaaaatfcenmotiven naaantiiab Blnmangewinda. Fidbar» Zopfe.

Ibnlieh wie die Yoriatipapiara und aneb barrorragend adiOne Sebnitta
n einer Ornppe vereint, mit Yergoldnng, Pansieraog, mit adar obna Sebrift»

Bamalong. seltener in Verbindung von Marmorierung and Vergoldang.

(Jnter den M et a 1 1 b A n d e n rag^ jenes Miniaturenwerk hervor, welches 1368

fiir Albrecht Iii. vulleiuiet wiirdr. Sein iletaliband stammt aus dem Jahre 1446,

Qod ist über Holz mit vergoldetem, getriebeneu uud durchbrochenem Silberbelag,

LOwankOpfaii nnd Teraebiadenfarbigam Samt baapannt.

Dia Veranebang liga nabe» dieMn flOchtigen Bnndgaag niebt an aebliaSen,

ebne iQTor der Wiener Heieter des 19. Jahrhnnderta, dar H. Bachbolts,
Perd. H 0 r e r , Joa. D r e c h s 1 e r» O. F. Kraus u. s. f. tu gedenken, welche

an« <iie An^stellung vorführt, um von ihnen eine Brücke tu unserer jüngsten

Wiener Biichbinderkunst zu sclilagen. Das aber läge doch außerhalb des Kahmens

dieser Zeitschrift. Wer indes darüber klagt, daß ein guter Eiuband heute so

•etten ist, dem mOcbte man angesichts dieser schonen nnd gewifi nicbt etfolgloa

vatlberglaitendan Anaatdlvng die Veraiahemng geben: Jede Zeit bat die Bnch-

Uader, die aia tardient Erat mttsMn wir du Bnab nie gantM wieder acbttaan

Isrofn wie die vergangenen, hier vor uns ausgebreiteten Jalubnnderte — dann

werden Inhalt und Auüenseite auch wi.'der z i einer sti mmungaTOUeu Eiobeit,

n tioem w.ihren Kauelwerk zasammeniUiogen wie ehedem.

Brünn. Jolioa L e i s c b i n g.
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Der Uandschriftenkatalog der Prager UniversiOte^

Bibliothek.

L
Dir whm ertehienm« 1. Bud dei «Catatogni eodiemn nmtaif^im

latinormi, q«i in e. r. bibllothe« p'nbliea fttqoe nnimitaHs Pragensis user.

•ntBr* (Pregae, sumptibus regiae societatis «cientiarum Bohemicae apad R. i:ivnii

bibliopolam 1905) wird den Namen seines Anturs Joseph Trahlär in

danerndem und dankbarem Erinnern aach spütereo Zeiten erhalten. Wer y

früher <\\e handschrifth'chen Schätxe der Prager Üniversitäts-Bibliothek zu studieren

Anlaü hatte, denkt an die trostlose Art, in der sie bisher Terieicbn«t geviNB

wano, mife tlnmn gelingen Bebandw sartteb; •diira d«r Kfttolog doib wir n

dem Zwecke angelegt, die 8eh&tte der Bibliothek «n verbergen mnd vor jedir

Benttmpg u liehem. Dafi hier Wandlang geschehe, war wohl ein allgemfiner

and oft ausgefprochener Wunsch, doch lange Jahre mußten ins Land r'm^n.

ehe er seine Erfüllmig' fand. Nicht leicht aber hätte ein trefflicherer Mano m

seiner Ausführung getundtii werden können als Josef Truhlar, der in einem «nt-

sagaagsToUeu berufe ein langes Leben in den Dienst seines Volke« gestellt tat

und rastioB und nnerrafldet bestrebt war, deeien Geeehiehte und Literatar Mf>

subellen. Kannten wir ihn bieher Tor allem von dieier Seite, ale grftndliebw «•*

genauen Foncher. eo aeigt er aieb in seinem Katalog der lateinischen Haod-

Schriften der Prager üniversitäts-BiWiothek nun auch in seinetn B-^nif" ah

Bibliotheksbeamter (ein Beruf, der von Fernersteheuden so gern mui leicht

unterschätzt wird, weil er so wenig Bestecheiules nach außen hat), als ein Kostos

in des Wortes ureigenster und schönster Bedeutung, ein treuer und sorgliAw

Hüter der ihm aBvertraaten Sebfttse, zugleieb ein tfofflleber and woblbewandirltr

Führer dareh daa schier nnhoimliehe Gewirr namenloser lateiaiseber literatu

dee Mittelalters. Eine Unsnmrae von Pleiß steckt in seinem Werke, aber «e

h&tte nicht genügt, wenn nieht die Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit d<l

Forschers ihr zugesellt gewesen wRre: sie beide schufen das Werk.

Was der torliegeiide Katalog für die «ieistespeschichte Böhmens heileotet, hoffen

wir später einmal zeigen zu können, wenn nach Voileudung des zweiten Bau'i**

ilie Gesamtheit der Prager lateinischen Handsohriften an Qberseboa sein wird*

Der Torliegende L Band amfafit in 1665 Nnmmern etwas mehr als deren HftUte:

27271) lateinische Handsehriften bilden den Reichtnm der Prager Bibli thek.

der umso ^'i nQer ist, als der überwiegende Teil dieser Handsehriften im 14. nni

15. Jh. in Bühmen selbst geschrieben wiir le und Zengnis davon ablegt, wie hwk

entwickelt das geistige Lfben des Laiui^-s in j'Mieii Zeiten gewr-sen ist.

Dieser Bedeutung entspricht es, wenu der Verfasser in der Einleitung lo

seinem Werke uns auch einen Überblick' über die Geschichte der Bibliothek

deren ftitere Kataloge gibt, nnd darin einige Streitfragen za lAsen bestrebt irt;

diese Fragen sind interessant gcnng, am ihnen n&her an treten; wenn wirdstai

') So nach S. XIII der Vorrede; nach S. IV nur 2726; dazu kommes

25 lat. Hss. der Kiuskj'schen Büjiiothek, 1 griechischer Kodex und 78 Hss., die

teils Druckwerken, teils Arcbiralien beigebuuden sind, so dafi sich die Getsmt'

zahl auf 2881 (2880) lateinische Handschriften erhöht
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3ogir etwas weiter aaiholen, ab der VetCuNi lallMit .€• tot, koAin wir, uwm
Sntschuldignng in der Sache cd finden.

Schon frühzeitig begegnen wir in Böhmen Nachrichten w»^rin nicht von

Bibliotheken, so doch von eiuzeloen Bticbera und kleinereu Bücheruaminlungeo

«intebier Hinner. Lan«n wir die Legende rom kL Weuel btieeite, die bitldiftet»

daB naaientlicli un Bajem Scbven too Olftobiges» vom Bnfe dea Heiligen u*
gelegen, naeb Bohnen kamen und nelien Betiqnien aaoh BSdier mit sieli brachten,

•0 haben wir die erste Naebricht von einer grOßwen, bestimmten Zwedcen

dienenden Bürhersammlung nus dem J. 1097, in welchem Diethart, der nen

gewählte Abt des Klosters Sazawa, da er hier keine lateiiiibchen Bücher fand,

sulche selbst Tag und Nacht mit unermüdlichem Fieiße abschrieb oder kaufte

«der durch Schreiber kopieren ließ (Pamitkj IX, 623). In frdhe Jahrhunderte

Mt Mch die Begrttndaog der Frager Kapitelabibliethek; 1142 schon wurde aie

eis Banb der Flammen nnd wenn der gelehrte Bisehof Daniel Ton Prag, ab
er im Gefolge des Herzogs Wladislaw den Zug Friedrich Barbarossa's gegen

das trotzige Mailand begleitete, seinen Domhtrrti Vinzenz von Pra^ beauftragte,

in Bologna das Decretuin Giatiani zu kaufen, so dürfte diesi r Kimf wohl für

die Zwecke des Kapitels und seiner nea zu begründenden Bibliothek bestimmt

gewesen sein, der auch der 1271 erstorbene Dekan der Prager Kirche Vitus

«ine grSßeie Zahl liturgischer Bflefaer ermaefate (Fontee rer. Bohemlcar. II, 821).

Auch eiaidne Klüiter des Landee besaBen um diese Zeit bereite eigene Biblio-

tbeken. Dero Kloster KOnigsaal Bpeita^-te 1292 EOnig Wenzel 200 Hark Silbers,

«ofir die MOnche in Paris eine große Zahl von Büchern (multa librornm Volumina)

kauften (Fontes r. B. IV, 55) und der älteste aus dem 18, Jahrhundert stammende

Bibliothekskatalog des Stiftes Hoheiifurt nennt uns bereits eine stattliche Zahl

TOD Büchern (Xenia Bernarüiua III, 371); auch das Stift in Strahow (Abhdlgn.

d. bdhok Ctoeellach. d. W. 1785, U, 280) nnd das Kloster in Opatowiti (Ott,

Bteeptionegeechichte 84. Anmkg. 1 a) besaseen bereits grftfiere Bfiehereammlnngen ;

in Opatowits tauchen im 14. Jh. neben kanonistisehen Werken auch die ersten

«eltlichen Schriften auf, ein Boethins, ein liber de vitio golae, des Alanns Werke

de rhetorica et pbysica, ein über qni dicitur materia herbis cognoscendis nnd

die historia scholastica d»^» l'etrus Conieator. Ähnlich reich war die Hibliotliek

des von Jobann von Draschitz gegründeten Augustinerkl osters in Uaudnitz, deren

Übeireete daa btthmische Hnsenm in Prag bewabrl

8o beeafi Böhmen in Prag nnd anf dem Lande schon Tor Gründung der

Cairersitit eine Beihe von Bibliotheken, die freilich anmeist nur dem nfichst-

liegenden praktischen Bedürfnisse zu dienen bestimmt waren. Als Karl IV. die

ÜniTersität in Pra^' srhuf und dainit der geistigen Bildung seines Reiches einen

Mittelpunkt gab. konnie seinem weitechauendei; Blicke die Notwendigkeit einer

Bächeraanimlung für die Zwecke des Stadiums nicht entgehen und tatsächlich

hat er aaeh in dieser Hinsieht Ar die Zukunft aufs beste gesorgt. Zwei Notisen

dse leitgeuOeeiaehcn Chronisten Benesch von Weitmflhl beieugen dies klar; da
heißt es zum Jahre 1866: „Dominns Karolos videns, qnod Studium . . . notabiliter

et laodabUiter angebatnr, donavit scolaribne domus jn leorum et institnit in

eisdem coll^gium m a i « t r o r u in ,
qni singulis diebus actu l»*gereiit et

disputarent. quibiis bibliuthecain lecit et libros pro studio necessarioä tiibnit i n

habandancia' (Fuutes r. B. IV, 518j und weiter zum J. 1370: «Ködern

tempore dominus imperator mnltom affeetus ad atudinm generale et stndentee
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in Prtga, eompaniTit pro C ntrat eeDtnin et XIII Tolamina Hbrornrn saci«

theologie et jnris canonici ac aliarnra arciam liberalinm, qui libri faerant rt-

nerande memorie domini Wilhelmi, decani Wissepradensis, hoc anno defuncti,

qaos idem in ATinione et in aiiis diversis mundi partibas compararerat. Et illos

ibroB donarit domiaus imperator pro coUegio stndenciam in Fraga*

(. a. 0. 541).

Biete beidenNetiienbtlnaBi nnBenllicb geeMIttMf die Aufthrangen Hmi-
lik*i in ieiner »GMchicfate and BeacDieibang der Präger Univenitftte-Bibliotbek*

(S. 17) biaher auf die Gründung einer Bibliothek für das ttodlnm generale, also

der jetrigen UniTersitäts-Bibliothek bezogen, nnd es ist ein groBes Verdienst

Truliläf's, mit diesem Irrtain endgültig anfgerlamt z\x haben. Von einer üni-

Tersitäts-Bibliothek im lieatigen Sinne kann erst Tom J. 1638 (resp. 1777) ab

gesprochen werden, nicht ir&her; Tor diesem Jahre besaß die üniversit&t als

olebe keine Bibliothek, wohl aber hatten die elnieinen an ihr beitdiendea

Kollegien eigene BtteheteamnlnngeD, die getrennt erwaltet wnrden. >)

Aaadrücklich spricht auch Benesch nur von Kollegien, nicht rom stadinm

generale: Dem Colleginm megiatonini etebt ein Colleginm etadentiam gegenöbw,

beide haben getrennte Bibliotheken, die Karl IT. begrflndot hat. Bieten Untm-
schied hält Trnhl^ nicht fest; er belieht beide Notizen det Chroaitten anf

daa Karlskolleg und kommt infolgedessen xa falscheti Sohlfissen.

Wir besitzen ein Pergamentblatt des 13. Jh., das jetzt im böhm. Mnseam
zu Prag sich befindet und unter dem Titel: Repistrum libromm collegii Carolini

ein Bücherverzeichnis onthiilt. das Hanka in den Verhandlungen der Gesellschaft

des vaterländischen Museums in Bühnien 18i0 S. 63— 76 veröüeritlichte und das

tp&ter im Serapenm (XI, 1850, Intelligentblatt S8—60. 65—68, 7S—76) nnd

nocbmalt von Handik in teioem oben erwAbnten Bnehe 8. 18—22 naehgodmekt

imrde. Bat Blatt, in Kleinfolioformat, ist auf beiden Seiten beschrieben nnd
zeigt mehrere Hände; von der ersten rühren die ursprQnglichen Kintragangen

her, die anderen jüngeren Hände haben spätere Zusfttze gemacht; wir haben

also einen Grundstock von Büchern mit naehlräglichen Ergänzungen. Deatlich

heben sich die beiden iSeiten des Blattes in liirem Inhalte gegen einander ab;

vir haben gewiaiermafien einen tyttematitchtn Katalog der Bibliothek dot

KarltkoUegt Tor nnt, der in iwei Abteiinngen lerflllt, von denen jede in 9 Or-

diaet gegliedert itt. Bei der nicht allzu großen Zahl der Werke kSnnen wir nne

ganz wohl rorstellen, daß den beiden Hauptabteilnngen auch räamlich zwei

Kasten oder Schrfinke entsprachen, deren jeder 9 Fächer hatte. Die 1. Abteilunsr

rder 1, Bücherschrank) umfaßt in Ordo 1—6 und 8 theologische Werke, diu

Bibel und £rläateruugsschriften zu ihr, in Ordo 7 and 9 weltliche, zameist

hittoriiehe Sohriften, nnter denen eine Chronica Boemomn, ivei püpstUehe

Fomelbfieher nnd ein Uber continena copiat priTilegiemm de coronaeiono regnn
hervorgehoben sein mOgen. Bii 8. AbttUnng itt naeh ihren Inhalte mannigfaltiger;

sie enthält in Ordo 1—4 zumeist kaoonistiscbe Schriften, in 5 und 6 Werke über

die artee liberalei, in 7 natnrwiitentchaftiiche nnd medisiaieche, in 8 nnd 9

') Was Truhldf in der Vorrede zu seinem Katalog mehr übersichtlich zu-

sammenfaßt, hat er ausführlicher im „Vestnik ieak6 akademie 1904", S. 98— 105,

dargestellt; ich maß mich deshalb auch öfters auf diese Abhandlung beliehen.
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philosophische Werke. Hanka zählt 192. Hcinslik "204 Werke in dieger Bibliothek,')

Ton tiPiien nach Hanka 48. nach Hanslik 42 Werk-- späteren Eintrajjiintjen za-

gebüreu : ziehen wir diese ab. so ergibt isich ein Cirundbtock von 149 respektive

162 BlDdcn.

Li diäter Sammlniig nan glanbte Hualik dl« beiden ScbeakniigeA Karls 17.

Tereinigt, hielt aber den Katalog für onvollständlg; in meiiier wQesohichte

d«>r deutschen Literatar in Böhmen" S. 58 s))rach ich die Ansicht aaa, in den
Katalog könne nnniö^lich die Sclienkuiip Karls vom Jahre 1370 yerzeichnet sein,

da sonst nacli Abz\ip der 114 Werke aus dem iJesitze dos Dekans Wilhelm nur

eü) lieütbestaDd von 35 ^resp. 46) Bänden das ursprüngliche Geschenk des

laiien vom Jahre 1866 reprlsenttereo wfirde, das weder als eine beseaderi

gniiartige Widmung in betrachten wire, noeh aneb die Worte dee Chronisten,

der Ton einer abnndantia spricht, rechtfertigen wärde. Mein Bedenken sacht

Trnhiäf dadurch in entkräft»>n, daß er auf den in der 6. Ordo der 1. Abteilnng

Terzpjihneten Tractatus de culpa et ^'racia Johannis de Tambaco hinweist, der sich

noch jetzt in der Prager Bibliothek (Sign. XIII F. 12) befindet und auf seinem

Vorderdeckel die Bemerkong „über dorn. W. decani Wigsegradensis" und zu-

fkich die alte Signatar des Karlskollegs K. 79. K. trftgt Es ist nnleagbar,

iu Baeh stsmmt ans der Sehenknng des Jahres 1870 nnd war im Besitie des

larlikellegs; das ist aber anch alles, was es bsweisi Tmhldf aber folgert: Ge-
bort das eine Bneb jener Schenkung an, dann stammen anch alle :u](l' ! en Wt^rke

ttts ihr und unausgesprochen schließt er weiter: die W^rke dfs .I;ihi<s 1370

wurden an das Collegiuni studenciuni geschenkt, das eine Buch aber trägt die

öigiifttur «les Karlskoilegä, tolglich sind beide Kollegien identisch and beide

Sebnkangea beziehen sich anf ein nnd dasselbe Kolleg; so ergibt sich ihm ein

friiebet Endresnltst auf Gmnd falscher Prftmissen.

Ich habe oben mit Absieht die beiden Notiara des Chronisten nach ihrem

Vertiaate angefahrt, nm ihrePrafnng an ermöglichen; wir haben keinen Grund

ihn^'n 7n mißtrauen: aber noch weniger geht es an. ihm zwar in Kinzelheiten

XU glauben, die Zahl v<>ii 114 Bänden der P.ibliothek d«'H Dekans Willh'lin als be-

^flaobigt zu betrachten und zur Gruiidla^'e einer Schlutitulgerung zu machen, ihn

aber iu aUgemeiueu Angaben als unzuverlässig anzuzweifeln and seine Mitteilung

tea SchsDknngeD an swei Terschiedene Kollegien als irrig abtnweisen.

Und doch spricht alles fftr ihn nnd alle Fragen lOsen sieh an dar Hand

isr Urkunden einfach, ohne daß man nOtig hätte, etwas in sie hinein sa inter-

pretieren. Karl IV. gründet 1366 das nach ihm benannte Karlskolleg <Monameata

UtiTera. Prag. II., 231) für 12 Maj^istor in artilnif. von denen zwei auch riieolugen

»*in «ollten. um Vorlesungen ul»er Theologie und kanonisches Recht abhalten

IQ können; die zehn anderen sollten über die freien Künste lesen, zugleich aber

iash Theologie stndieren, waren also Lehrsnde nnd Lernende angleieh. Dieses

KeDag ist gewiß identisch mit dem CoUeginm magistromm des Beneseh, dem

Ksd also noch im Orfindungsjahre eine Bibliothek zum Geschenke machte, deren

Katalog ans in dem «Begistrum Itbrornm collegii CaroUni* vorliegt. Nichts

iwingtung,dasCollegium studencium mit dem Collegiam Carolinum zu identifizieren;

in Gegenteil, alles spricht dafür, beide Kollegien von einander zu trennen, und

*) Eine Sieheiheit lifit sich bei den nngenanen Titelangahen nicht leicht

«rielaa.

2
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ganz natürlich prsclieint p?, dnU Karl, äer eine Lehrerbibliothek grün^iet, b«i

})a88endt>r Gelegenheit auch für eine Sciiülerbibliotiiek sortrt. Wie aber, kann

man einwerfen, erklärt es eich, daß ein Bach, das nachweibiicli au« der Stiftung

fär das Collegium studencium stammt, doch die Sigoatar das Karlskollegs trä^?

Audi daf&r, meine ich, ist die KrUiniDg nicht alltn schwer. Wie wir erwlhntss.

worden die einsehM» Kollegienbibliothaken selbitlidig verwaltet, and wie wir

sehen werden, stand es den Kollegien sogar frei, Bücher ihrer Bibliotheken zu

erkaufen. Da nnn anzunehmen ist, daß tli»^ Studenten bis zum Jahre 1370 nicht

ganz ohne Bücher waren, so wäre es leiciit niö<:lioh, daß sie jenen Traktat des

Johann von Tanibaco (Johann Dambach, der 1347 einer der ersten Lehrer de«

Prager Studium generale war) bereits besaßen and gegen ein anderes Werk dem

KarlakoUeg aberlieBen. Keinesfalls aber ist es gestattet, mit Trohliif au den

einen Falle so weitgehende Schlflsse so sidien, und die klaren Angeben eioss

glaubwürdigen Chronisten vollständig außer acht zu lassen.

Leicht erledigt sich jetzt auch die Frage, in welche Jahre die Abfassntiir

des Eatalo^^es zu setzen sei; er ist seinem Grundstöcke nach nicht vur jen^r

Schenkung des Jahres 1370 geschrieben, weil ^ich der Traktat des Joiiatm ti

Tambaco iu ihm bereits von der ersten Hand verzeichnet findet, und er ist vor

dem Jahre 1878 abgefaßt, weil eine Schrift des Johannes de Braclis. der ent

1S78 Prager Baccalanreas wurde, wie ich bereits in meiner Geschichte der

dentschen Literatur Böhmens S. 473 benu rkte. schon in den Nachträgen ror«

kommt. Der Katalog ist also bald nach dem Jahre 1370 abgefaßt, ein Uesultat.

zu dem alle Forsclier wenn auch auf versohiedeneni Wege kamen. Aber gegen

Truhhif werden wir daran festzulialten liulien, daß wir iu dem Grundstock diesei

Katalog» ein Verzeichnis der ursprünglichen Widmung Karls au sein Kolleg

om J. 1866 besitsen und daß in demselben die Bibliothek des Dekans Wilheln

Ton Hasenburg nicht Teneichnet ist nnd nicht Terseichnet sein kann, weil diese

den Studenten, nicht aber den Magistern geschenkt wurde. Ein Veneicbnis der

Bibliothek des coUegiau studeiiciam ans dem 14. Jh. ist uns somit nicht

erhalten.

Einen anderen Prager Bibliutiiekskatalog aufgefunden und zum Teil ver-

öffentlicht zu habeu, i&t das Verdien.st Loserths (Mitteilungen des Instituts fär

Österreichische Geschichtsforschang XI, 801—18) ; aber was er in seiner Er-

Ilutemnghiniugefflgthat, istdurchausirrefBhrendnnd unhaltbar. In dnerBandnitier

Handschrift des 15. Jhs. ÜUld er ihn nnd bezeichnete ihn in seiner Abbandlang

als den ältesten Katalog der Prager Universitäts-Bibliothek. Aber er ist weder

das eine nooli das andere, T>ie Unrichtipk'Mt der Amialinie, daß wir hier d*n

jilte^tt'ii Katitlni: vor iiii.s Haben, ergibt sich aus dem 'Iten bo.sprochenen Kataloge:

daß wir eb über aucii nicht mit einem Kataloge der Universitäts-Bibliothek

tun haben, konnte ich in meiner Geschichte etc. 8. 89—61 an der Hand des

Ton Loserth selbst beigebrachten Haterialee beweisen und dartun, daß der

Katalog die Bibliothek des Kollegs der nado Bohemica enthalte. Doch blieben

noch manche Fragen sn lAoen; hier den rechten Weg gewiesen su haben, iit

das Verdienst Truhl;i^'8.

Das von Loserth aufgefundene Verzeichnis gliedert sicli in 4 Abteilungeo,

.Abecedarien'', die, den Buchstaben des Alphabetes folgend, wieder in Unter*

abteiluDgen serfallen. Die 8. Abteilung trägt die Überschrift .Begistrnm librari*

naeionis Boemorum'* und enth&lt die erste HUfte der Bibliothek dieses Kollagi»
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dtran 2. Hälfte in d^r 4. Abteilang verzeiclinet ist, die demeutsprechend die

Übencbrift: fiagUtrain secandi abecedarii führt. Wir haben also liier das voU-

lUndige Veneichnis einer Kollegiuuis-Bibliotliok, deren 1. Teil theoloi^ische.

ihetorische, juristische und medizinische Werke enthält, wobei begreiflicherweise

(lie theologische Literatur am reiclisteu vertreteo ist, da sie fast des

Be«lRBd«t «QtiiMcbt, wfibrond der 8. Teil philoeophieehe» Mtamuaenschaftlicbe,

poetttdie und MtronoDieche Schriften nmCifit: eine reiche Bibliothek alao, von

der leider nur weilige Trümmer sich in der heutigen Prager UniTeriititB*Bib>

Uothel^ nachweisen lassen.

Truhiäf zeigt, daß dieser Katalog des böhmischen Kollegs die Abschrift

einer älteren Vorlage ist, und keine spättMen Kintragangen enthält, also wohl

S3ch nicht allxulange in Verwendung stand
;

geschrieben ist er nach 1449, weil

ein Tirgilcodex, der in diesem Jahre ane der Bibliothelc des böhmischen KoUegs

verkanft wurde, >) darin nicht mehr TeneidhDet ist, wahrschelnUch anter dem
Behtorate des Johann von Prag.

Größere Sohwierigkeiten bietet die Frage, welcher Bibliothek die beiden

ersten Abteilungen des Katalogs ziigehören. die ich gleichfalls als einen Teil

der Bibliothek des böhmischen Kollegs betrachtet hatte. Daß dies nicht der

Fall ist. und daü wir in ihm den selbständigen Katalog einer anderen ßiblioUu k

tu sehen haben, weist Truhlär überzeugend nach. Der Katalog ist älter sAa der

des bObmitchen KoUega und aeigt -riele Nachtrftge und Gehraachaspuren. Tnihldf

, ann will den Katalog der Bibliothek dee lithaaiaohen Kollege (auch Kollegiam

der Königin Hedwig genannt) zuweisen, wie ich aber glaube, mit Unrecht;

denn der wichtigste Grund, den er hiefür anführt, ist nicht stichhältig. Loserth

sagt, znr Signatur A 1 steh»^ di«^ Bemerkung : Bildia vondita. Truhl;if behau). tet,

Logertli liabc hier faisch gelesen, die I'.ciin-i kniii: laute: Biblia veudica, also

eiue wendische, lithauische Bibel, die iiibitothek :>ei nUo die des lithaaiächen

Kollegs, und bftlt ea Ar anmOglich, da0 licfa daa Kolleg im Katalog Tormerkt

hilte, welche BAcber verkanft aeien. Aber abgeaehen davon, dafi die Form
BiUia rendica befremden ma6, fBr die man wühl vindica erwarten mfißte, wenn
der Aasdruck überhaupt in dieser Zeit zu belegen ist, finden wir nach N 58
gleichfalls die Bemerkung: Item iste 15 pustille vendite sunt per dominos

director--."., woraus erhellt, dali man tatsächlicii den Verkauf von Büchern in

deu Kaulog eintrug, wie man auch sonst in ihm Notizen darüber tindet, welche

Bider in Verlost geraten waren nnd wer daran aehnld trag.

Viel niher liegt es, trotsdem Tmhltf diese Möglichkeit, wie mir scheint,

graadloi bekAmpft» an dai CoUegium aanetissimae Virginia Mariae, beuer be-

kuot nnter dem Namen daa Colleginm Beiek, an denken. Daiaof denten swei

Eintragungen des Jahres 1463, die über BQcheraohenknngen an das Kolleg

fiedek berichten, wobei die Bücher im ein/ duen genannt werden. Dazu kommt,
dsß auf einer der letzten Seiten des Katalogs ein Inventar der KoUegiat-

kiiche S. Maria nod S. iStephan in muro majoris civitatis Pragensis sich beüudet

*) Ka iat die ichOne Virgilhandachriffc der Prager Kapitelsbibliothek ans

dem 9. Jh.. die den Vermerk trftgt : «Iste liber fuit MaoricU de Kunicz in quo

coistiiientur Virgiüani. Nunc vero est Mathie de Gehitvedna cognominati Sokornie,

quem d*- libraria domus nacionis Bohenioruni exemit pro aliis dnobus volu-

xttmibus eandem materiam coutiueutibus et hoc ad tempura vite sue a. 1440".
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(LoMrth S. 806), und das Kolleg fon Mioem Grfinder dM «n die StephantkiNli«

vomittelbar angreniende Hans als «ein Bigentain besafi. Aach wire et gewifi

auffaliend, weon das lithauiscbe Kolleg in seinen BibliutheVskatalog geoaie

Aafzeichnnngen über Sclienknnsien eingetragen liüttt-, die nicht ihm, ^omiem

einein andern IvoUeg gemacht wurden. So dürfen wir wohl daran festbalteu, dafi

dieser andere Kataiug die Bibliothek des ReSekkollegs verzeichnet.

Dieser Katalog umfaßt nach Loserth 787. der der bOhmiüchen Naiiuu

1079 Codices, so daß die Geeamternnme 1866 Handsebriffcen ergibt TnhUi be»

reebnet die Zabl der HaRdschrifteo, welebe alle Prager Kollegien ta Ende des

15. Jb. besaßen, mit 4500. womit er gewiß nicht sa bocb gegriffen hat.

Mit dem 15. Jli. ist die interessanteste Periode in der Geschichte der

Prager Handschriften abgeschlossen. Die Handschriften aller Prager Kollegien

wurden auf kaiserliciien Hefehl im J. 1622 in das Clenientinum Oberführt, da*,

Hilter die übliut der Jtfhuiten geätellt, nunmehr die neue Karl Ferdioauds-

nniTareitit bildete ; es waren kaum mehr als 1250 Handsehriflen, nngef&hr eis

Viertel des nraprllngHeben Beichtvma, der sich erhalten hatte. Als im Jahre 177S

der Jesuitenorden aufgehuben warde. gingen die Handschriften an die Prager

Universitüts-Bibliothek über, die außerdem durch die Beständ«^ der im J. 1782

aufj;ptiol)ifnen KlPst^r bereichert wurde. Seitdem erhielt die Bibliothek nur

gelegcntiicl) >'iiieu geringfügigen Zuwachs. Im J. 17SI vfrzeichnete L-^opold

bcherschnik die Handschriften der Bibliothek, dessen iwatalog im zweiten Jahr-

sehnt des 19. Jhs. der Skriptor Johann Zimmermann nen bearbeitete, aber ^tbsi

so Terschledliterte, daß er in Wahrh«it das Epitheton, das Tmhlü^ ihm bnlegt»

«monstri limillininm* verdiente ; war doch sein Machwerk bis aaf Trabbtt der

elnaige in Verwendung stehende Katalog der Prager lateinischen Handsehrifteo.

(Klo Bwviur ArUkei f»lgt.) Kudolf W 0 1 k a 0.

Der Realkatalog.

V.*)

Der Katalog der Berliner königl. Bibliothek.

Die Redaktion dieser Ze;tHrt)rift liat durcli ihren Artik- l im VH. Jahrg. 1903.

S. 174, unter dem Titel „Dtr Ktaiivatalog" eine Frage zur Diskussion gestellt, die

schon in verscbiedeueo Aufsätzen eine interessante Beleuchtung gefunden hat.

leb mochte meinerseite im Folgenden einen Beitrag in der angeregten

Frage durch eine ansflhrliehere Scbildentng des an der Berliner kOnigliehen

Bibliothek seit einigen Dozonnien vorhandenen Realkataloges geben. Daran an-

knüpfend möchte ich die Vorzüge und die Mängel desselben berühren, die sich

durch lang;iäiiri<x(>n (lebranch ho rausgestellt haben, und zum Scbiusse einige all-

gemeine Gesichtspunkte erwähnen.

T.

Uber die älteren Katalogisierungsurbelten an der kurfürstlichen, spftter

königlichen Bibliothek kann man sieh in Wilken^s Oeschiehte der kOniglichea

Bibliothek sn Berlin, Berlin 1828 S. 82 ff. 61 ff. 84 f. 106, 116 fll iL,

•) Vgl. M. d. ö. V. f. B. VIL 174 ff. VIII. 22 ff. 75 ff. 165 ff.

Digitized by Google



- 77 —

orientieren. Auf einen Antrag des Bibliothekars Biester ^nach Auffordernn? s<»iner

»Äiritiiciien Kollegen" vom 20. Augast 1811 an das Departenieiit für doii Knltua

und Öffentlichen Unterricht: den vorhandenen großen ^esciiriebenen (alphabeti.schen)

£atalog der ^beinahe 100 Jabre alt ist", abschreiben lassen zu dürfen, und die

dan nOtigmi Mittel in bewilligen, antwortete das Departement bereite am
20. September 1811 in inetimmendem Sinne. Ana der Abachrift wurde aber eine

teilweise Neubearbeitung durch Buttmann und Wilken. Noch ehe diese Arbeit

Tollendet war, wurde im Sommer 1818 eine neue Anordnung der Bibliothek und

ingleich die Abfassung von „Inventarien" sänitlirlier Fäciier begonnen und in

iwei Jahrt-n zu Ende gefiihrt. Diese „Inventarien", wie Wilken sie nennt, oder

(»Iter) ßeulkauii«g, wie wir ihn später nannten, denn ich habe ihn zum Teil

Dodi rar Erledigung der tftglieh einlanfenden Beatdlnngen benfltst and nocb

fintragongen in iba gemaebt, iet gewiasermaften die erste Anflage dea jetsigen

Bealkataloges. Er zerfiel in t iue grofie Anzahl von Hauptabteilungen, z. B.

Dogmatik, Komisches Becht,Bfider, Zuoloi^ie. Mathematik, Französische Geschichte,

Klassische Piiilulogie u. s. w. und umfaßte 1S27 schon 181 Bünde. Die einzelnen

BiicLer trugen auf der inneren Seite des hinteren I)eckel8 als Sign:itur das Fach

und die Seite der Kintragung; die Bücher jedes Faches wurden in alphabetischer

AnordDQDg aufgestellt, ao daß dieaer Realkatalog zugleich Standortakatalog war.

IHe HaaptabtdliingiB waren wieder je nach der GrOfie dea Paebea in mehr oder

weniger ünterabteilnngen geteilt In diesen ünterabteilnngen waren die Ein-

tragongen je nach dem Format in fol., 4^ und 8** gesclii'' len und wurden im

•ligemeinen in chronologischer Reihenfolge jjemnohf Kiii Index zu jeder Haupt-

abteilung erleichterte das Auffinden der einzelnen Werke. In die.s-Mi Katalogen

war zwischen den einzelnen Hintragungen nicht genügend Raum gelassen worden,

ae da8 namentlich, als die j&hrlichen Anschaffungen sich steigerten, ein'grofier

Teil der Kataloge dnrch die Neaeintragangen, die chronologiach swiaehen swai

alte Teraeidinnngen eingeachoben werden maßten, anflberiiehtlich and nnachOn

wurden. Daher liegt schon vom 21. Angnit 1842 ein Beriebt dee damaligen

Kustoden Dr. Julius Schräder vor. in wel^-hem die Ausarbeitung eines neuen

Kealkataloges gefordert wurde, der sieh in der Sjstenmtik im großen und ganzen

dem alten Kataloge anschlieüen, aber nicht durch eintaclies Abschreiben des

alten Kataloges, sondern auf Grund eines Zettelkataloges hergestellt verdOB

olite. Mit der Anfertigung der neuen Kataloge aoUte erat begonnen werden, nach-

dem der ganae Bficherbestand wersettelt war. Die Signiening der einaelnen

Bäeher sollte in der Weise stattfinden, daß die Buchstaben Ä, Aa—Äz, B,
Ba—Bt,

. . . Z, Za — Zz, auf das ganzeSystem in seinen Haupt- und Unterabteilungen

erteilt wfirh ti und jedes Buch durci» eine noch hinzui^etiif^te ii,">chstens vier-

liffrige Zaiii iudividuell charakterisiert sei. Mit den ^unnuern sollte gesprungen

werden, um bei der im allgemeinen durchzuführenden chronologischen Anordnung

der Bacher die Möglichkeit der Zwischeneintragnngen an bewahren. Die Signa*

taran (Bnchatabe nnd Zahl) aoliten anf dem Bfleken oder wo dieaer an achmal,

Inf die linke obere, resp. untere Ecke der Außenseite des Deckels mit Gold auf-

gedruckt werden. Nach diesen Buchstaben und Zahlen sollten die Bücher dann

neogeordnet in den Biichersälen aufgestellt werden, so daß dieser Realkatalog

such wieder zugleich ein Standortskatalot; weiden sullte. Kür die Verzettelung des

Btttherbestandes sollten dieBuchstaben Jl—Z(oiiue kleine Buciistaben) aufdieHaupt-

abtaUangen fcrteilt werden, anf die innere vordere Seite dea Decketa der BQcher
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der Butlistalie nebst einer Ziflfer mit Bleistift eingeschrieben werden utui der-

selbe Bncbstabe nebst Ziffer ebenfalls mit Bleistift auf die linke obere Ecke des

Zettels notiert werden, die sogenannte Interimsuummer, die Zettel der einem

Bache angebundenen Schriften aber dadurch TOD den Haaptietteln unteracbiedei

werden, da6 die InterimBnammer in ( ) eiDgeedüoisen wurden ; d«a ergab die

BOgenannten Nebenzettel. Die Hanpt> nnd Nebeniettel tollten dann den SfitaB

gemAB geordnet, die geordneten mit ihren definitiven Signataren versehea ond

in Bänden al tr-scliriebeii werden. Die eo erledigten Zettel sollten alphabetisch

geordnet uiui nach ihnen im ^Tußon alphabetischen Katalog die neuen Signataren

nachgetragen werden. Mit Hilfe der Interinisnummern war dann der Übergang

von der alten Aufstellung zu der neaeu leicht herzustellen. Aut weitere Koo-

eerriwang der Zettel war niclit Bfleliaidit genommen, man dachte danuüi in

Anfimg der Nenkatalogieiernng noch nicht an die Sehaffang einee ZettelIntalegaB»

eottdem glaubte n)it zwei Bandkatalogeo : dem alphabetiechen nnd dem realei

naszakoramen. Ich bin nnf diesen Bericht Schrader's etwas ausführlicher ein-

gegangen, weil im grüßen im l ^'anzen seine Yorechlige, wenn anch der eine oder

der andere erst spftter, zur Ausführung kamen.

Zunächst wurden nun die Kollegen Schräder s zur Berichterstattung aaf-

gefordert. Binrtimniig sprechen nie dch fttr die Nenkatalogieierang aoe, da 4er

Znetand des alten Realkatalogee es dringend erfordert In einseinen Punktes

aber weichen sie Ton Schrader*e Plan ab. Der eine ist l&r Nenkatalogisiening

auf Grund von Zetteln, aber vorläafig ohne Numerierung, der andere will Stand-

und Realkatalog getrennt wissen, andere erklären, wegen des schlechten Zn-

standes der von iimen gefiilirten bisherigen Realkataloge nicht warten zu können,

bis der gesamte Bücherbebtand verzettelt sei; sondern schlagen vor, immer eine

der bisherigen Abteilungen nach der andern sa TerseiehBen, und sobald eine

Abteilung Tersettelt sei, mit der Hefstellnng des betreflbnden Reulkataloget tu

heginnen. In verschiedenen gemeinsamen Konferensen in den Jahren 1813 nnd

1844 einigte man sich dahin: eine Abteilung nach der andern 7.n verzetteln, nes-

zukatalogisieren and ordnungsmäßig aufzustellen, und zwar mit den Fächern der

Geschichte und der Theologie zu beginnen, da die alten Kataloge dieser Ab-

teilungen am dringendsten eine Umarbeitung erforderten. Die Numerierung der

Bflcher mit springenden Zahlen von A 1 bis Z% 9999 wurde gegen den WidcT'

sprach eines Beamten genehmigt und die Trennung tou Real- und Standkataleg

ahgelehnt. In dieson Sinne wurde die Neukatalogisiwung 1844 Tom Oberbiblio-

thekar Pertz beim Ministerium beantrat^'t und von diesem genehmigt. Mit der

Leitung der Nenkatalogisierung wurde der damalige Bibliothekar Pinder betrant.

Er gibt in einer Konferenz vorn 5. April 1S45 eine Verteilung' der Buehstaben

A bis Zz auf das System an und konnte, da schon vom Jahre 184- an mit der

Verzettelung des Bücherbestandes begonnen worden war, in derselben Konferens

den Ton ihm neukatalogisierten Band der Chronologie Torlegen. Noch in einer

Konferens vom 6. Oktober desselben Jahres konnte Pinder vorschlagen, die

Zettel, welche den neuen Katalogen zugrunde lagen (der der Diplomatik war

inzwischen auch fertiggestellt), sorgfältig aufzubewahren zu dem Zwecke, mit

ihrer Hilfe die Revision und Bericiitigung des ^T-ßfii alpliahetischen Band-

kataloges zu bewirken. Durch das eigenmächtige Vurgeiien des diesen Katalog

führenden Beamten wurden aber in den Jahren 1843 1854 so große UiB*

arheitungen in diesem Katalog, hauptsächlich die Anonyme betreffend, ver>
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fMomncB. daB ei der damaligea Oeneration tod Beamten anmOglich enehien,

die Signaturen ron den Zetteln in den alphabetischen Katalog nachsutragen

;

diesem Umstände i^t es zq danken, daß die Zettel, nachdem sie zur Neu»

katalogisierang benützt und in dieser Hinsicht erlfditrt waren, allmählich alpha-

betisch geordnet und als besonderer Zettelkatalog aufbewahrt wurden. Der

Zettelkatalog der köoiglicheu Bibliothek verdankt also gewisseriuaüeu einem

Zufall eebe Konaerrierung.

Die Seele der Nenkatalogielenuig war iiad blieb, trotsdem an Finder die

Leitung Übertragen war. Schräder, er ist mit dem rastlosesten Eifer für die

Fortsetzung und Beschleanigung eingetreten, hat sieh am intensivsten nra die

Oiganittation und die Festlialt\uip der einmal angenommenen Prinzipien ge-

kümmert und namentlich die einigHiuieii Gesichtspunkte im Augo behalten,

Während seine Kollegen nur die Kertigtiteüuug der einzelnen ihnen übertragenen

Kklalofe bHrieben, ohne tieb fiel am die liehen Arbeiten ihrer Kollegen an

kfianeiB. Ihm wnrde daher aneh, als Finder ins Ministerinm berefen wurde,

1868 die fernere Leitnng der Katalogisiemngsarbeiten vom Ministerium fiber-

tngen. Die Versettelnng von 1842 an und die Katalogisierung von 1844 an,

wurde bis zmn Jahre 185'i. sowohl was die Arbeitskräfte als auch die Kosten

betraf, aus alleinigen Mitteln der Anstalt bestritten. Krst von 1853 an bewilliijte

das Ministerium einen jährlichen Extrafouda vou 3000 Mk. (von 1875 an Ib.UOO Mk.),

M daB Ton jetst ab svei (später mAv) Hilfsarbeiter angenommen werden kennten.

Dnreb diese wnrde die Versettelnng dee BQeberbestnndee so beschleonigt, daß

die Yenettelnng dee alten Bestandee im Jahre 1669 abgeschlossen war, wihrend

der letzte Katalog erst im Jahre 1881 fertiggoitellt wurde, abgesehen von der

Moiik- uni Kartpnabtfilung. die aber in dem ursprünglichen Plan überhaupt

keitif- Aufnahme gefunden hatten. Für beide Abteiluntren sind übrijjens jetzt die

Kataloge auch annähernd fertig. Die Kosten der ^eukatalogisicruog, soweit sie

ndi ans den EztrabewUlignngen des Ministeriums feststellen lassen, betrogen

178.000 Mk.

II. Beschreibung des Katalogs.

Wt-nn icli mich nun zur Beschreibung des jetzigen Realkataloges, der

zweit»»!! Aiitlat,'e der Wilken'schen Invontaricn wende, so liegt es mir fern, eine

ToUstamiige 1 Darstellung des Schematismus der Systematik sn geben, das würde

weitem den mir zur Verfügung gestellten Raum überschreiten. Ich gedenke

nur auf die Einteilung eines Katalogee näher einzugeben, nnd iwar nnf die

des Katalogee der (tsterreidiisehen Oesehiehte, welche wohl die Leser dieser

«Mitteilungen** am meisten interessi'^M n wird.

Der Realkatalog beginnt mit einer Hauptabteilung A— Az, die aus

81 Bänden mit Einschluß der Indicesbände besteht und die man „ All^'emeines"

nennen konnte. Sie enthält: Enzyklopädie, Akadeniieschriften, Aligemeine wissen-

scImftUche Zeitschriften, Geschichte der Zeitungen, Zeitungen, Miszellen nebst

Oiesertationa- nnd Programmsamminngen, gesammelte Werke, Allgemeine Lite-

iatar*Qeschiehte nnd Bibliographie, TTpographie nnd Buehhandel, Bibliotheken

(öffentliche und private), Literaturgeschichte einzelner Länder. Universitäten und

Schulen. Dieser Hauptabteilung schlieBen sich die übrigen Wissenschaften in

der lleilienfolge der Fakultäten an. wie sie seit altersiier z. B. in den Lektiona»

verzeichoiasen der Berliner Universität aufgeführt werden : also Theologie B—Et^
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JqritpradMi: F—&, H«ditin: 1—La, PhilofophiMbe Falmltit: U
dieter latiten seblUfien sich natnrgeinftB dar Madiiüi sanlclitt die NatnrwiaiCB-

Mhaften Lh—Mz an. Dann folgt Aberglaube. Wahrsagungen, P&dagogik, Pbila-

aophie, Kunst. Aicliäologie, Architektur: X- \z tunl liie niatheruatischen Wissen-

schaften nebst I.ami Wirtschaft und Kalender 0—0». Geschirhte mit ihren Hilfs-

wiasenschatten umfaßt die Buchstaben P~Uz\ den SchluU bilden die Literatur-

kataloge, beginnend mit der klassischen Philologie der alten Schriftsteller V—Wk
dar aich dann dia nenaran Literaturen dar ainsalnaa Llndtr anaabliaSaD. Dca

Übergang Ton der klaaaiaebao Philologie s« den naneran Litarataren bilden die

Nengrierhischf und die Neulateini^die. l>ie neueren Literataren beginnen mit dea

romanisclK'ii S|Taciien. dann folgen die germanischen, die slaTischen, die äbrigen

oocidentaiifioheu (z. B. Keltigcb) Sjir.ithen und endlich di»* orientalischen. Diew

Reihentolge der Sjirachen ist überhaupt, mit nur ganz Wenigen Ausnahmen, stets

eingebalten worden, in welchem Kataloge immer Unterabteilongeo nach den Ländera

oder Sprachen gemacht worden aind. Daher folgen Inder Abteilang Oeaehiahte naeb

den Binden, welche die allgeneiaan Scfariflan nnd die Hilfawiaaenachaften der»

selben enthalten, die Kataloge der Spezialgeschicliten der einzelnen Länder in

der gleichen Keihenfolge. zunächst die romanischen: Portugal, Spanien, Frank*

reich, Italien, dann die germanischen: Deutschland. Ö.sterreich (der Katalog Ton

Österreich ist 18.^8—59 angefertigt, und daher Österreich hier, wie in den meisten

anderen Katalogen aufs engste Deutschland augegliedert), ^Niederlande, Englaad,

Nordiacbe L&nder« dann die alaWichen: Feien, Bnßland. endlich Griechanlaad

nnd Tflrkei. denen aich die anderen Krdteile Asien, Afrika, Amerika, Anatraliaa

anaehlieQen.

Die einzelnen Kataloge gliedern »ich nun wieder in eine größere Menge

Ton Unterabteilungen. Bibliographie. 8;uiin)flwevV-'> und Zeit.scliriften, Allgemeiue

Schriften, Lehrbüciier u. s. w. bild^Mi .-tets d<ii Anlang, doch fallen die Unter-

abteilungen aus, für welche die Bibliothek keine Sciiriften besitit Krwirbt sie

apitar eine solche, ao kann doreh Einfngan ainea oder mehrerer Blätter die

biaher fehlende Unterabtailnng imm«r noch geachaffen werden. Der Katalog dar

Osterreiebiacben Geschichte beginnt daher mit Sammlangen and Miszellen, All-

gemeine österreichische Gesciiichte. dann folgt die sogenannte Zeitgeschichte:

Älteste Geschichte. Mittelalter. Nem-re Geschi.-ht-'. Mittelalt-^r und N%Mi.'re Ge-

schichte teilt sich weiter in das Haus Bab-Milierg und das Haus Habst)arj,'. die

beide wieder mit den allgemein geschichtlichen DaiAteilungeu dieser Häuser

beginnen nnd ala üntarabteilangan die einseinen Herracber haben. Von diesen

fehlen die, aber deren Regierangsseiten and -taten keine Werke anf der Bibliothek

vorhanden sind; so folgt z. B. auf Leopold IV. aus dem Hause Babenberg eia«

hundertjährige Lücke bis Friedrich II. aus demselben Hause. Die Beihe der

Herrscher aus dem Hause Habsburg ist dagegen liickenlns. Zu den einzelnen

Herrschern werden auch di.- Werke ir.-st.lli, du- !-i«h auf ihre Familie, die

Kiäaeriuneu, auf Stuatsinunner, F<:laiietren u. tr. w., die unter ihnen tütig waren,

beaiahen. Diesen Abteiinngen fiber die Begenten reibt aich eine Abtoiloi^

Genealogie mit der Unterabteitnng der Genealogien einsalner FamtUon, dann

gesammelte Biographien, Heraldik, Orden an. Es folgt die Geographie die

Landes, die in die Sektionen: Beisehandbücher, Reisen, Geoi:raphische Leiic*.

<ieni:rHpliie und Statistik, Hau- und Kun-tdenkmäler zerfällt. Alsdann folgen «iie

Abteilungen Staatshaudbücher, Verfassung, VerwaltUDg, innere ZastAude, Kaiser-
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tu, LtndMlioheit, B«aiiitenw«saB, Landesvertretiing» Stinde« StattsYartriLg»,

Ffainwn, Abgaben, Handel, Gewerbe, 8ebiffahrt (Landwirtsebafi itt im Katalog

Ökonomie), Land- und Wasserstrafien (Eisenbahnwesen im Katalog Eisenbahnen),

Kriegswesen (Landherr und Marine) mit <ien üntfrahtf-ilungen : Allgptneines,

Kinielnes CArtilleri''. Fahnen. Gfrieralitiit. Infanten-', Kavallerie. Liindwehr,

Miiitar-Okonoinie, Fioniere, Weibungi, Einzelne Kegiiuenter (nach den ßegi-

nartnnBiDctn gaordnet), Zeitgeschichte, Kireba mit etllehen Untarabteilangen,

VW denen aiaa besoodere die protaituitiache Kircha in öatarreich behandelt

Dan Schloß dieses Bande« bildet die Abteilnng Wofaltfttigkaitaanataltan.

Band II und III enthalten die einzehien Provinzen des Österreichischen

Isiserstaates in folgender IJeihenfol^'e: Erzherzogtum Osterrei!'!) <ih und unter

der Eniis. Erzherzogium i^alzburg, Steierniaik. Kärnten, Grafschaft (Jöiz, Matk-

gra&cfaafc Ibtrien und Aiigemeines über da» ^.Küstenland**, Tirol und Vorurll>erg

(ila Anhang data: Färstentum Liechtenstein), Böhmen, Mähren and Österreichiäch-

fi^lesien, Galiiian, Lodomarian, Bokawioa, Siabanbärgan, MiHUUrgransa, Kroatian

«ad Slavonian, Dalmatian, KOnigraiah Ungarn. Wäre der Katalog ent naeh 1887

bearbeitet worden, wflrde sidiarlich dam «Aoaglaieh* Rechnun<; ^'etia^'eu und
«inigen Piovinzen eine andere Stelle angewiesen sfin. Jede dieser Pruvinzen

lerfÄUt nun wietlnr in eine kl^-inere oder größere Anzahl von Unterabteihintjen,

die aber, wie schon üben benirikt, zu jeder Zeit durch Einlegen ron iWättern

Tsnnehrt werden können, sobald das Bedürfnis es erfordert. Um das System

aach für dia ProTinsan klar an atallan, ganflgt aa, wann ich dia Unterabteiinngan

zweier ProTinaan hier anffibra. Steiermark sarfftltt in dia Unterabteiinngan:

Literatur, Sannnliingen and Miszellen, Allgemein • lieschichte, Zeitgeschichte»

Genealogie and Heraldik. Reisen, Geographie und Besclireibung. Statistik, Ver-

fassung und Verwaltung (Beamtenw<'>en). Handel und «Jewerbe, Kirche, rinzelne

UrUtbafteii. Jede der Provinzen schließt mit einer Abteilung: Einzelne Ort-

•diaften, die in alphabetischer Reihenfolge angeordnet sind. Das System für das

KOuigreiah Ungarn aatst aich ans folgenden Unterabteilungen (und diesa wiadar

aas den Sakttonan) snaamman: Literatur, Sammlnngen und Miaselleawarka, All-

gemeine Geschichte, ROmerzeit, Älteste Geschichte der Magyaren und Alter-

turaskuiide. Herzöge (Alnius. Arpad;, KOnige (Steplian der Heilige, Samuel Aba,

l.idislaus der Heilige. B.^!a III., Aniirea.s III., Ludwig' I. der Große, Maria I.,

Ladiöians V. und Ladislaus VI., ilatthias Corvinus. Wladislav V., Ferdinand L,

Badolph IL, Matthias IL, Ferdinand II. u. s. f. bis auf Franz Josef L), Allge-

meina Oanealügie, Gaaammalta Biographien, Haraldik nnd Ordan, Ganaalogia

and Gaaahiehta ainsalnar Famllian, Baisen, Geographie, Statiatik, Etbnogftphia,

Zustände und Sitten, Verfassung und Verwaltung (Königtum, Beamtenwesen,

Landesvertretung. Staatsvertr&ge, Finanzen, Abgaben), Handel und Gewerbe (All-

gemeines, Einzelnes), Straßen, Flüsse, Kanäle. Krie<,'swes('n, Kirche (Allgeroeinas,

Zeitgeschichte). Wühltätigkeit. Einzelne Landesteile und Gtte.

Innerhalb jeder kleinsten Unterabteilaug werden die Schriften streng

chranologisch geordnet, aina Ananahma maehan nnr dia nenaran Anagaban nnd
Überaatiingan, dia an dar araten Anagaba, raap. snm Original geatallt wardan.

Lißt »i.ii daa Graehainnngqabr dar eraten Ausgabe nicht ermitteln, so wird daa

Werk zu dem Jahre der ersten za ermittelnden Ausgabe gestellt. Von diesem

Prinzip weicht nur der Katalog der klassischen Philologie ab; dieser ist unter

Zograndeleguug Ton G. F. W. Hoffmann, Bibliographisches Lexikon der ge-
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samten Literatur der Griechen 2. Ausgabe T, 1—3 Leipzig 183S—45 und F. L.

A. Schwei^'irer, Haihll uoli ier klassischen Bibliographie T. 1—2 Leipzig 1830—34

angelegt, und iiier wird j'^des Werk, auch wenn es die so und so vielte Aufiige

ist, zu ihrem Ersclieinungsjahr gestellt. Von der chronologischen Anordnung

wird auch unter gewissen Gesichtspunkten abgewichen, wenn ein anderes Orduangs-

priniip dem praktischen Bedflrfnis mehr «ntipricht So erwlbnte ich aehott obea

bei dem litterreichiacheii Geaeliichtakatalog, daß die AMeilongen der einielaaB

Orte alpbabetifcli nach den Orten angeordnet sind, för j^en Ort aber werden

die ein/einen Schriften wieder chronologisch eingetragen. Ebenso ist für die

ßegimentsgoschiiliten die Nummer des Regiments das maßgebende Prinzip.

Grundsatz ist, jedes Werk nur an einer einzigen Stelle des Katalogs ein-

sutragen, dies hängt eng mit dem Numerierungesjstem zusammen, durch welekei

jedea Boeh eine indifidnelle Signatur erhält Die einielneii lüintragongeB ia

einer Unterahteilnng erhalten springende Nnmroem» nm die HAglicbkelt in haliea,

twiscben zwei aufeinander folgende Eintragungen eine oder mehrere neue ein-

Bchiebeu zu kOnnen. Nur die zweiten und folgenden Auflagen erhielten die nächst-

folgende u. s. w. Nunnner. weil eben zwischen der «rsten und zweiten Auflage

eines Werkes auch in Zukunft nichts eingeschobeu werden durfte. Doch ist in

neuerer Zeit die Numerierung der neuen Auflagen eines Werkes überhaupt ge»

ändert worden; aeit 1887 werden die neneu Anflagen dadurch chaiakteriiiert,

da0 die Beseiebnang der nten Auflage der Nummer der ersten Auflage alt Potent

angehängt wird, sodaß also die fBnfte Auflage eines Buches, dessen erste x. B.

die Signatur Tv 2756 trägt, mit TV 2756 » bezeichnet wird. Dieselbe Potenz-

be7eleliiiung wird gebraucht, um 7weit»\ dritte n. s. w. Exemplare desselben

Werkes zu bezeichnen, hier werden aber n eht Zül'ern. sondern die Buchstaben

a, b, c verwandt, eodaß also beispielsweise Tv 2756^° ein zweites Exemplar der

f&nften Anflage jenes durch T» 2756 charakterisierten Bnehes heseiobnoB Wirde.

Diese Signatur kommt natflrlich verbältnismäBig nur selten vor, du im allge-

meinen die königliche Bibliothek von jedem Werke nur ein Biemplar besitot

und aufbewahrt. Es kann aber Torkommen, daß zwei Exemplaren desselben

Werkes zwei verschipdciip Atineie aiigfhnnden sind, dann müssen dieser ange-

bundenen Schriften wegen beide Kxenijdaie behalten und durch jene Beseichnang

als von einander versciiieden kenntlich gemacht werden.

Das nicht vorhersusehende Anschwellen einiger Literaturgebiete, aowie die

durch die Entwicklung der Wissenschaften bedingte Anlage gans neuer Abteilungeot

hat im Lauf« der Zeiten an einer Erweiterung der ursprftnglieh festgelegtea

Numerierung geführt. Wie im § 1 erwühnt. hatte man bei Beginn d«r Arbwt

testgesetzt, nnr liöchstf^ns vierzifTrige Zahlen als iiignaturen zu verwenden; in

manchen Abteilungen hat man sich aber genötigt gesehen, nuch tünfstellige

Zahlen zuzulassen. Bei Ausarbeitung des Kataiuges Technologie war das Gebiet

der Elektrotechnik fast su gut wie noch ganz unbekannt. Jedermann weiß, welebe

Auadehnung diese Technik in den lettten 25 Jahren genommen hat, nnd wie

gewaltig die elektroteehniKhe Literatur angesehwollen ist. Wir konnten uns nnr

dadurch helfen, daß wir am Schlüsse des ersten Bandes unseres technologische

Kataloges, wo dies Gebiet in unser System hineinpaüte, eine ganz neue Ab-

teilung schufen, aber genötigt waren, die Signaturen durch fünfziffrige Zahlen

zu geben. Anders waren wir genötigt, uns zu helfen in Abteilungen, deren

Literatur stark anwuchs, in denen wir aber die Namerirung nicht beliebig aun-
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d«liiuii konntflo, w«il sie dnreh die Nammero der folgenden Abteilangen be-

greoit w&r. Solehe Abteilangen sind t. B. im Katalog der preußiachen Qe>

•ehichte diejenigen, welehe die Biogn^bien Knieer Wilhelm I. and Bismarck's

enthalten: die Literatur hat hier so enorm zagenommen, daß die zur Verfügung

stehenden freien Zahlen in keiner Weise ausreichten. Man hiilf sich »iiiniit. daß

man Bruchzahlen einfohrte. Waren x. £. zwei Signaturen 6w 15156 und Sw 15157

bereiti Terwandt, so konnte man dnrch die Interpolation ron Bmchsahien

15156 15156
8» 8w—-— n. 8. w. swischen die beiden ersten £intragaogen eine aae-

reicbend grofie Menge neuer Eintragnngen einfügen. Et ist inngeben, daß der-

iitige Signaturen auf den ßficken der BQcher anfgedrackt, siclk nicbt dnrch be-

-ond-re ?cliönheit auszeichnen, aber interpoliert mußte werden, und diese Art

von iDterj olatiun war mit Recht immer noch der von Dezimalzahlen Torznzieben,

die Zahlen von zu großer Länge gegeben hätten.

Im (iegensatz zu den alten Wilken'schen Inventarieu werden in den neuen

Xatalogeri die Eintragungen in den einzelnen Abteilungen nicht nach den For-

awten auf getrennten Blittern geschieden, sondern alle Formate daroheinander

ehronologiseb registriert, daber baben die einseinen Formate aveb niebt in sieb

ferthmfende Signaturen, sondern die Signataren werden unabbingig vom Format

den einzelnen Werken hintereinander mit springenden Nuramern gegeben. Um
»ber die einzelnen Formate beim Aufschlagen einer Katalo^seite dem Auge

sofort erkennbar zu machen, sind auf jedem Hlatt durch vier auf der rechten

Seite deselbeu vun üben nach unten gezogene äeukreolite Linien drei Kolumnen

abgetdlt Ar die drei Formate fol., 4«, 8^; für ein Baeb in fol. wird die Zabl

der Signatar in die erste, ittr eins in 4fi in die sweite, fflr eins in 8* in die

dritte Spalte eingetragen; da fiberdies oberbalb der drei Spalten die Buchstaben

des Kataloges stehen, kann man auf einen Blick die volle Signatur und das

Format des entsprechenden Buches übersehen. Auf dem Blatt ist terner noch

auf der linken Seite eine senkrechte Linie gezogen, damit die Eintragung nicht

n sähe an dem Rande beginnen kann, und auf dem obersten Teile des Blattes

ist eine boriiontale Linie gezogen, oberbalb der die BMiennnng der Abtidlnng

itebt, also s. B. Steiermark

Handel and Gewerbe.

Die SmtoD sind paginiert, dio reebton an der oberen recbten, die linken

an der oberen linken Edce. Der swiseben den links and reebts gesogenen eenk-

rechten und unterhalb der oben gezogenen horizontalen Linie übrigbleibende

Raum bleibt für die Eintragungen der Böcher frei. Mit Ausnahme der alt-philo-

logischen und vieler historischen Kataloge, in denen auf beiden Seiten Kin-

tragaiigen gemacht sind, wird zunächst nur die rechte Seite zu Eintragungen

benutzt. Zwischen zwei solchen bleibt ein mehr oder minder großer Platz frei

fiir Zwisebeneintragungen. Belebt dieser im Laafo der Zeit für die Kaeheintragungen

der Btasn Brwerbangen nicht aas, so werden diese anf der gegenflberli^renden

bnkin Seite gemaebt, reiebt anch dieser nicbt mebr aus, so werden Blätter

duwiicbengrtlebt, von denen der obere T' il sn weit abgeschnitten wird, daß

die Benennung der Abteilung des dahinter folgenden Blattes sichtbar wird.

Außer diesen Haupteintragungen bleiben nun noch die Nebeneintragungen

SS em&hnen. Bier nnterscheiden wir zwei Arten. Bei Sammluugeu z. B. von
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Kirchnianns Philosoph. Bibliothek wird die Hanpteintragang im Katalog Phil >•

•ophie, in der Unterabtoilunp Saninilnni:'M), im »Tsteii Bund von F'hiiosophie

gemacht, und alle Bände der Saiiiiiiluiij; eriialteii die für die Hüupt. iutragung

gültige Signatur A'i ö. Von den eiuzelueu Bänden werden nun iSebeuenitragungea

gemacht, t, B. von Kaiit*s Kritik der reinen Yemnalt wird im Band 4t we die

SiDielenegaben dieses Werkes verseidinet sind, die .Eintr^ng an der ehnme-

logisch richtigen Stelle gemacht und die Signatur der HnnpteintngOBg mit Hin-

EufOgen der Heft- oder I-uiidnnmmer, in Klammem ein*^eschl«'9sen, darunter

gesetzt, also in unserem Beispiel (.Y» T) Han l 2. H). Elx-nso wü i mit den Mis-

lellanbändeu verfahren, die die Bibliotiiei; seiüat zusauimeugesteUt hat, z. B.

den Programm- und Diasertationsbänden. Hier werden die einseinen Schriften sn*

nftehst numeriert und die NebeoeiDtragangeo dann an der der Sjstemntik eit^

epreelienden Stelle gemacht, «nter Hinsnf&gang der in Klammem eiDgeecbloeseoea

Signatar s. B. (AA 17524 no* 17). Bei der zweiten Art von Nebeneintragangea

handelt es sich lun Bände, an welche willkürlich »"iiiH zweite oder mehrere

Schriften ani,'>*iiuiiii- ü sind. Solche Bücher werden uacli der ersten Schrift ein-

getragen I llaupteintragungj, die angebundenen erhalten die Signatar der Haupt-

eintragung, vor welehe daa WOrteken «an" gesetst wird nnd werden dann in dto

ihrem Inhalte entsprechenden Katalogen Teneicbnet nnter Hininfflgai^^ der

Signatar s. B. (an Sc 1711).

Jeder Katalogband enthält auf einem vorn eingeklebten Blatt ein

Inhaltsverzeichnis, den Rotulns der in diesem Band vorhandenen Unter-

abteilungen unter Hinzutö^'ung der iSeite, mit der dip Untei abteiluiii^

beginnt. Zar ferneren Erleichterung der Auffindung der Bucher dient außerdem

nodi ein Index, in welchem die Werke eines eder mehrerer Kntalogblnds

alphnbetiteh nach den Ver&eaemamen oder bei Anonymen nach dem Ordnange-

wort (bei uns dis erste Substantiv des Titels) eingeordnet sind unter Hinzu-

föguni: der Band- und Seitenzahl, in manchen Katalogen, besonders den

historiüchf II auch unter Hiiiznfü^'un;,' der Signatur. Zu diesem Zwei k sind die

Kataloghüude sinngeniäU m li^leinere oder größere Gruppen zusammengefaßt

oder serlegt, »o gehört zu dein dreibändigen Katalog Geschichte Österreichs

ein gemeinsamer Indesband ; dagegen gibt es keinen gemeinsamen Index filr

die NaturwiseeDschaften, aondem einen fflr Allgemeine Netnrwissenaehmften, je

einen fttr Botanik, fElr Zoologie, Mineralogie, Chemie, Physik.

Die Anxabl dei Kataiogbftnde beträgt, nachdem im Laufe der Jahre schon

eine Keihe von Bänden we'j'ii dt r eiii;,'eklebten Blätter hat geteilt werden

nüi>sen, zur Zeit 692. von denen 130 Indcxhände sind. Die Katalogbände haben

ein Titelschild, auf dem der Inhalt des Katalugs aufgedruckt ist und ein Torafeld

das die Bachstaben der Abteilang, resp. der Seite and die Signatar trägt. Die

lodexbinde haben im Titelechild ebenfalls den Kamen dee Kataloge, im Tomfdd
die Bachstaben der Abteilang, and avfierdem aaf einem roten Schilde das Wert

Index, s. B.

Österreich Österreich Österreidi Österreich öiteireieh

I u um
Allgemeinee. Kintelne Kronlinder. EänselneKronlinder. Ungarn.

1 2 Index

Sb Sc. Sd. Se. Sb.—Se.
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llioeralogie

MiDtnUmkandtt.

oder

Mineralogie Mineralogie

8b
^DMhie Wneralien

GettaintkoBde.

Index.

S. 1—806.

Mf—Mg 1—10000

S. 307 ff

Mg 10001 ff. Mb .Mf-Mq

III.

Im Anftng 4ef Siebxigeijahre waren bis Mf die mediiiniMheD, die

BüUieniftfcisclieii und einige nAtnrwiaseniehAftliehe Kataloge alle anderai Ab-
teilong^en neu katalogisiert, 1R81 waren auch die letzten dieser vollendet. Zur

Erlt'tiiijang der täglich einlaufenden Bestellungen, die 1903 im Durchschnitt

für den Tag mehr als 1000 betragen, wird der Realkatalog in erster Linie

beofitzt. In dieser mehr als 20- bis 30j&hrigen Praxis bat er sich nan im all-

gemeinen ganz aasgesdebnet bewihrt. Aneh die FortAhrnng der einseiften

Eatalege doich Eintngnng der Nenenrerbnngen hat im allgemeinen Iceine

Schwierigkeiten geboten. Wie schon oben erwähnt, mußte wegen dee ttarken

Anschwelleiis eines Literaturgebietes, z. B. Kaiser Wilhelm's L, die betreffende

kleine ünterabteilon^f umgearbeitet werden, und das Gleiche wäre für manche

ander«.', z. B. die Literatur über Afrika wünschenswert. Auch mnüt«u we^'eu der

Entwicklung der Wissenschaften ganz neue Unterabteilungen, wie i. H. die Elektro-

teobnik geeehaffea werden« bisher bat dies aber noeh ohne Störungen ausgeführt

werden können, nnd es ist aneb sa holTen, dsß fir Jabrsehnte sich die sn

grande gelegte Systematik dehnbar genug erweist, um der Entwicklang der

Wissenschaften zn folgen. Daß dann sich vielleicht die Neubearbeitung einiger

Kataloge als wiinsciieuswert oder notwendig erweist, ist möglich, spricht aber

nicht gegen das Sjstem. Dabei soll nicht geleugnet werden, daß unsere SjäCematik

udi einige Schw&chen xeigt and die Stellang einer oder der anderen Unterabteilung

im System nanehem, der eine andere Systematik gewöhnt ist, wunderlich

ertcbeint Aber sehr richtig bemerkt 0* Hartwig in seinem pSchema des Real*

kataloges der Königlichen Universitätsbibliothek zu Halle a. S." (Beihefte com
Zentralblatt für Bibliothekswesen Heft 8. 1>^8S s. 5) daß „in bibliothekarischen

Dingen, was iikim nie vergessen darf, die (jew- hiinng eine große Kol!»; bei dem

•ogeuannten facuuiänniscnen Urteile spielt" und ein wissenschaftliches System

ftr eine greSe allgemeine Kbliothek, welche jedeimanns Zostimmnng
iadet, seil noch ge» oder erfanden werden.

Einen großen, meiner Meinung nach sehr schwerwiegenden Hangel
bietet unser Realkatalog allerdings dadnrch, daß ein dazu gehöriger Realinder,

d. h. ein Index der Schlagworte fehlt. Icli finde in einem Bericht»» Srhrader's

^om 1. Dezember 1866 zum ersteninale seiner KrwiUmung, weiU aber aus

Sehrader's eigenem Munde, daß er schon viel früher der Ansicht war, daß die

I^Mbasrbeitang des Katalogs mit einem Realindex abeehließen müsse, gleichsam

sls KrOnnng der ganten Arbeit. Zar tiglichen Benfltsnng dee Katalogs durah
die jüngeren Beamte», sowie zur Benätsang dnreh das Publikum wftrde ein

•olcher Realindex Ton außerordentlichem Nutren sein, denn die systematische

EiiiteiloBg einer großen allgemeineu Bibliothek kennen xa lernen, bedarf eines
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eingehenden Einarbeitens und einer längeren Übung. Aber auch die {rleichm&ßige

uud einheitliche Fortführung der Kataloge unter Bewahrung der bei der Nea-

bearbeitung aufgestellten Prinxipiea kann eines solchen UilfiBtnitteU, wie et

«in Realiod«! bietet, nicht «ntbelinn, je geringer die Zahl der Beamteii in

Laufe der Jabre wird, welche die Tradition der GrundsAtae bewahren, die ftr

die Keukatalögisierung maßgebend waren.

Ob der Vorwurf, der bie und da gepen unsere systematische Gliedernnp

gemaclit wofficn ist. daß uaniiich in einzelnen Katalogen die rein wissenschaftliche

Einteilung nicht aus praktischen Gründen mehr einer formalen hätte weichen

aoUen, bereehtigtist, wageiehmehtsnent8chMdeD.Bmer6ibtiothekwirdeinie icbwer

fallen, philologiacb, hietoriacb nnd theologieeb gründlieh vorbereitete Beamte m
gewinnen, schwieriger wird eo sein, juristisch. natnrwissenschafUich nnd

mathematisch vorgebildete Beamte heranzuziehen, am schwierigsten wohl

Mediziner. Uis jetzt hat es der Königlirhen Bibliothek noch nicht an juristischen

und iiaturwissenschuftlithen Beamten gefehlt, und die Fortführung der , allzu*

wissenschaftlichen Kataloge ist daher noch nicht auf Schwiengkeitea gestoßen,

der mediiinlaehe Katalog ist ao klar nnd li^isch ansgearbeitet, anfierden die

einielnen Binde mit ao gnten, ansffihrlichen Botnli treraeben, dai} aadi bei

dieeen die Neneint ragungen bisher sieb glatt haben vollziehen laaeen. Aber

immerhin wäre es denicbar, daß die Zusammensetzung des H Hmt^'npprsonnls für

diese Zwecke einmal ungünstiger sich gestalten und der Wuusch luich woniger

wisseuBchaftlicber und mehr formaler Einteilung praktisch werden konnte. Diese

Gründe beben t. B. 0. Hartwig beatimmt, in aeinem Schema f&r den Realkatalog

der üniTereitAte-Blbliothek Hrile die Monographien dea rOmisehen nnd dentschen

Zivilrechts alphabetisch nach der Materie zu ordnen, aber ancb dieae iSntettang

soll sich praktisch nicht durchgängig bewährt haben nnd Kenner beider Kataloge,

des Hallischen und des Berliner, haben sich mehr zugunsten des Berliner

ausgesprochen. Hierher gehört auch die alte Streitlrag.« nbir die Einteilung' der

altphilologischen Schriftsteller, diese kann eine rein cmouoiugische, eine rein

aipbabetiache (mit oder ohne Trennung der griechischen nnd rOmieeben) ieia,

oder die ScbrülsteUer annichat in, Gmppen : Hiatoriker, Pbiloaophen, Epiker,

Dramatiker, Ljriker n. s. w. fassen und innerhalb dieser Grappon wieder

cbronologisrh anordnen. Der Berliner Katalog hat h gemäß seiner so viel wie

möglich rein wissenschaftlichen Anordnung für das letztere entsfhietlen. ein

aijihubetischer Iudex der Auturennanien erleichtert außerdem noch die Aaffiuduug

der einzelnen Antoren.

Wae die Knmeriemng betrilfk, so iat die nraprfingliebe Beaehrinknn; auf

nur höchstens viersiffrige Zahlen ein Fehler gewesen. Wenn Perti in einem
Bericht berechnet, daß die 25X26 Buchstabenkombinationen. jede mit dM Ziffern

1 "91>99 die Summe von 6.459.350 Signaturen erpSbe, nnd diese vollständig aus-

reichend sei für eine Bibliothek von damals 400.000 Bünden, so hat er zu wenig

den starken Zuwachs der Bibliothek, die jetzt schon nach 50 Jahren über eine

Uillion Binde enthilt, Toibergeaeben und offenbar nidit genügend in Rechnong
gesogen, da0 wegen der epringenden Zahlen nicht allein swiecben swei anf*

einanderfolgenden Eintragungen snnächst immer einige Zahlen ausfallen, alaaneh
zwischen zwei aufeinander folgenden Unterabteilnngeü eine grOßereZahlenläcke von

einigen Hundert bis Tausend nnd mehr für den neuen Zuwachs freibleiben mußte. Man
hat ja deshaib auch unter dem Zwange der Praxis das beschränkende Prinxip der
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höcbüteoB vierziffrigen Zahlen verlassen, das koimnt aber nur derj Unterabteilungen

Mgute. die den Schiaß einer Hu( hstabenkuuibination bilden, innerhalb einer

soicheu Bucbstabenkoiubiuatiuii, z. ß. einer Abteilang, der die Zahlen 3000 — 3999

MfcmeMD sind, hii idmi Ton diet«r Ansdahnong keinen Gevinn, sondern mnA
uA mit dtr oben j^Bcfailderten Interpolttlon von Brnchsehlen behelfen. Im
ullgenieinen, kann man wohl sagen, ist mit dem Springen von Zahlen in der

ilteren Literatur jeder einzelnen Unterabteilung ru verschwenderij^eh. und mit

dem Freilassen Ton Zahlen zwischen swei Unterabteilungea häuüg za

banabälteriscb Terfahren.

Der Banm, der zwischen swei Eintragungen för sp&tere Neeheintraguugen

frei geblieben Ist. htt sieh im nUgemeinen als ansreiehend bewilut, wo dies»

veriiiitoismlfiig selten, nicht der Fall ist. reichte die gegenfiberliegende

tnßnglich nicht zu Eintragungen benutzte linke Seite ans oder ein eitigeklebtes

Blatt, wodurch die Uhersiobtlidikeit der Kutaloije nicht verloren hat. In den

guiiz weniireü Fällen, wo duM' ducli darunter gelitten iuit, niuü eben durcli ein

UiDscii reiben der betreffenden Blatter oder der ganzen Unterabteilung der

Uaogel beseitigt werden. In den alt-philologischen und den Ilteren historischen

Katalogen sind, wie schon oben gesagt, auf beiden Seiten Eintragungen von

tomherein gemacht worden ; auch dieses hat nicht zu nennenswerten Störungen

geführt, denn die Königliche Bibli<»thfck hat von jeher der Verraehrunp ihres

Bticiterbestandes auf historischem (iebiet besondere Aufmerksamkeit f^ewidmet,

10 daß antiquarische Anschaffungen älterer ijiteratur auf diesem Gebiet seltener

11 machen sind, und bei den alt-pbilologiscbeu Katalogen wurden die Biblio-

graphien ?on Hoffnann and Sehweigger sngmnde gelegt Hier bat man Ar
jede Ton ihnen angeftbrte Ansgabe, sobald die Bibliothek sie nicht besaOt

einen Kaum von 2-3 Zeilen gelassen, hat anch mit dem Springen der Zahlen

gleich die riciitigen Abschätzungen machen kOnnen, so daß in diesen Katalogen

eingelegte Blätter uud Bruchzahlen f;tst tfanz unbekannt sind.

Zum Schluß möchte ich noch auf einen Üi^eistaud aufmerksam maeheu.

der sieh in unseren Katalogen bei der Paginierung herausgeetellt hat Zwischen

swei Unterabteiinngen sind bei Anlegung der Kataloge Blfttter fAr den all-

mihlieben Zuwachs der ersten Unterabteilung leer gelassen worden, welche nach

Schätzung för eine Reihe von Jahren oder Jahrzehnten genii:;'<n sollten. Diese

«urden bei der Paginierung natürlich mitgezählt. Blieben z. B. fi Blätter

12 Seiten) frei, so sprang die Zählung der Seiten von der letzten der ersten

Abteilung bis zur ersten der zweiten Abteilung um 12 Zahlen. Mau hätte aber

•ehr viel beeoer getan, wenn man mit der Paginlerang viel mehr gesprungen

«ire. Der Ar Neneintragnngen gelassene Plats hat hftufig sieh doch als viel

IQ gering herausgestellt. Das schadete weiter nichts, da man dnrch Einfügung

Ton Blättern oder einer oder mehrerer Lagen derselb*'». immer sich wieder

Plats schaffen konnte, dagegen reichte die Paginierung nicht aus und man war

gezwungen, die letzte freie Seitenzahl durch Anh&ugung der Buchstaben a, b, e,

*• s. w. fir die eingelegten BUtter, ja an einigen Stellen des Kataloges, nachdem
die Badistaben a, &-hi aufgebrancht waren, sogar m» 06—«^ fa^M— sn verwenden.

Das Ahrt doch au mandierlei ünbequemliehkeiten. bei der Eintragung der

Seitenzahl in die Indices auch leicht zu Versehen, während man diese Art der

Interpolation auf ein sehr bescheidenes Maß hätte herabdrücken können, wenn
Biaa in der Paginierong größere Sprünge gemacht hätte, ohne Baduicbt

Digitized by Google



— 88 —

mt die nnlehat fr«i feUtten«!! Seiten. Oberbupt wllrd« «ob «mpfebl«, ia

jedem Katalegbud «a einifeo dam geeigneten Stellen Sdten, Seiten- «nd
Signaturxahlen frcitalusen, nm erforderlichenfalls bei Anlegung gans neaar

Unterabteilungen Platjt und Bezeichiiunjr zur Verfügung 7.11 hab<»n. ohne auf

Iiitt^rpolierunia; antfHWiei«en zu sein. Audi in (lie^t•Iu Punkte xeigt der Berliuer

Kjtf&log nieiuer Autlaäsuug nach mein genügende Vorausaicbt.

leb bebe diete ftnfieren Uingel bier etwM MuAhrUeber besprocheo, in

der Hefinnog, dnreh Hinweii enf sie mdere Bibliotheken bei etwaiger Anlag«
von Realkatalogen vor derartigen Feblern xa bewabren. die bei dem Berliuer

Kataloff um so entschuldbarer sind, weil es der erste großgeplante wissenschaftliche

Realkatalog war und die <irundsät7.e für iliu in einer Zeit aufif^^tflit wurden.

aU man die KntwickluDg der Wissenschaften und die Ausdehnung des Bibiiothelu)-

wesena mit eebr fiel beeoheidenerem Angenmaße beurteilte.

IV.

Wenn Herr F. Eichler auf S. 176 des 7. Bandes (1903) dieser ^Iittei1uDg«n

zn den dl ei Leitsätien uelaugt : 1. Es müssen die letzten Unterabteilungen

jed<Mz<'it heim Anwachsen der Literatur au einer stelle leicht mit Zuhilfenahme

von Buciibiabeu und ZiÜ'eru in neue Abteilungen bibliographisch zerlegt werdeu

ktanen; 2. es mnfi dae einmal angenommene Sjatem folgerichtig durchgeführt

werden ; 8. es mvS das Anffinden der Literatur Aber einen bestimmten Gegenstand

in dem Katalog dnrcb ein reichhaltiges, alphabetisches Schlagwortverzeicbnis

erleichtert werden, stimiue ich ihm. wie ja aus dem Vorstehenden folgt, iu

allen Punkten durchaus zu. Andtrer Meimitit,' als der genannte H»Tr hin ich

dagegen, wenn er einen wisseiisciiaitln neu Katahjg in Zettelforiu selbst nacii

dem Leidener System) einem solchen in Buchform vorzieht. Auf üruud

SOjähriger Erfahrang einerseits an einem Beslkatalog in Bnchform, andereieeitn

an einem alpbabetisdien Katalog in Zettelform kann ich mich nnr entscbieden

dahin aussprechen, daß der Realkatalog in Band form gaat wesentliche Vorteile

bietet und bei starker Benützung in der Praxis kaun» entbehrt werd»?n kann.

Man nehme an, daß von den 1000 täglichen He^tellungeii. wie sie in Berlin

tatsächlich im Durchschnitt vurkummen. bei zwei Füultel der Standort de«

Buches im Bächer-Magasin den anssaebendea UaterbeamtMi bekannt ist £e
nttssea also für 600 Bestellungen die Signaturen in den Katalogen anfgeeieht

werden, das erfordei t in einem Bealxettelkatalog weit mehr Zeit, als in einem

Re al bandkatalog. Ein Bandkatalug niiutnt viel weniger Platz furt, als ein

Zettelkatal.ijT. er steht also rämnüch fjcdränpter zusammen, als ein Zettelkatalog.

In einem Katalo^'hand ist sehr viel iiielir Literatur vorhanden, als in einem
Zettelpaket, so lant'e es noch handlich sein soll, vereinigt sein kann; bei

Tiel^ Naebsehlagen bedingt also ein Zettelkatalog ein eebr viel btafigeree

ümweehseln der dorebusefaenden Zettelpakete. Bei einem Bandkatalog Aber*

bUeke idl mit einem Schlage auf einer Seite 4, 6, 8 und noch mehr Ein-

tragungen auf einmal, die beim Zettelkatalog ein vier-, sechs-, achtmaliges

Umdrehen der Zett<'i erfordern ; das Uinblätt- rn eines Folioblattes eines Band-

kat4iio>;eb voU/ieiit sich leichter, als das üiui^iättern der kleinen Zettel, selbst

Ton der UrOße des Berliner Zettelkataloges. Noch viel umsttadlicber wArde

das Naebsehlagen in einem Index in Zettelform eein, als in einem Bandindcs,

indem mn 80—80 Veneichnangen anf einer Seite hat
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In AMehlaB an die vonteliwda Abhudhing mochte ich codlich noch
die Fircfe bcrthrca, die in dicien Hitteilnngen ja aneh cchen behudclt iet

(Bnd 8 Seifte 24 ff.), ob ein Bealkatalog dorch eine Saromlong gater Biblio-

frapliien ersetzt werden kann. Diese Frage möchte ich mit Herren Flanson

veraeinen. Wer sich fiber die Literatur eineb Gegenstandes anterrichten will,

tat elttrlich gat, sieb zunftchst durch eine oder mehrere BibUogr*phien xu

iafervierett, 2m diesem Zwecke maß die Handbibliothek des Leeeseals mit einer

leiehcB Senmlmg Ten Bibliographien «Hgestnttet sein, nad ich hnlte es nach

flr die Anfgab« eiaer Bibliotbelr, des Pnblikam dnhia n erriehen, in enter

Linie sich dieser BiUlofiaphiea sn bedienen, ihm die BenOizung des Beal-

kataloges xon&chst zn verweigern und es anf die Handbibliothek d*'s Lesesaali

zu verweisen, um sich dort über die I>iteratur zu uuterricbten. Aber mit einer

Sammlung toq Titeln i&t dem Publikum doch schließlich nicht gedient, es will

die Bficher selbst daiehen, am sich «llmihlich in den wissensehafäielicn Gegen-

etnad hinein in arbeiten. Da na6 nun die Bibliothelt mit ihrem Bealkatalog

dem Leser eatgegMikommen, er maß ridi durch Biniicht in den Katalog

informieren kOnnen, welche Bücher, deren Titel er in der Bibliographie ge-

funden hat, die Bibliothek besitzt und pt aeineni Studium erhalten kann.

Diesen Zweck erfüllt der Realkatalug, und dit^ber allein. Man könnte dazu ja

allenfalls auch eine Bibliographie verwenden, die zur Erfüllung dieses Zweckes

in der Weise hergerichtet wirc, dafi aa den Band der Bibliographie bei den Bttehem

ihrci Beeitaetandos die Signatar faintngefligt wire, aber erstens roOSte die

Bibliographie mit weißem Papier durchschossen sein, um die in der Bibliographie

nicht enthaltenen Werke der Bibliuthek (welche Bibliogrnjihie wäre vollständig!)

zu verzeichnen, und zweitens inOßu- man einen Supplenientband anlegen, um
dort alle Neuerscheinungen nach/ ut ragen. Denn jede Bibliugraphie schließt mit

irgend einem Jahre ab, andschon nach wenigen Jahren ist siefärdieNeneracheianngea

ihres Litoratargebietee reraltot, da diece fehlen. Man wfirde aiee die Katalogi-

sierang von einem bestimmten Jahre (dem SehlnAjahre in Bibliographie) an,

doch fortsetzen müssen, und zwar würde sie -ich in den allermeisten Fällen

doch nur auf den Besitzstand der Bibliothek beschränken und kein«« allgemeine

Bibliographie mehr sein. Und damit wäre man dann «locli wicd-^r zum Real-

kauiog in etwas veränderter Gestalt angelangt. Aber auch tur die Benutzung

In bibliothekarischer Hinsicht wird der Torteil, den die Banmersparnis einer

gedmehten Bibliographie einem geschriebenen Kataloge gegenüber bietet, meiner

Anffassnog nach nieht den Aussclilag f&r diese zu Bibliothekszwecken her-

gerichtete Bibliographie geben kOnuen. Für Bibliuthekszwecke schleppt eine

Bibliopraphie zn viel totes Material mit sich, nämlich alle Titel von Schriften,

welciie die Bibliothek nicht besitzt, und verringert dadurch ganz wesentlich die

Binfachlieit und Schnelligkeit der Orientierung über den Beeitistaad der

Bibliothek. Weitere Grinde, die gegen eine Bibliographie als Ersatt Ar einen

Beatkatalog sprechen, lese man in dem Artikel des Herrn Bansen nach, der sie

ftbeneagead aaseinaadergesetet hat

Berlin, Jannar 1905. Valentin.

8
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Au8 Wiener Handscbrifteii.

STIL
[Jnr. dT. ISO] eh. ZVIl. 58 f. . . . 19.) 88*\ Curmm gvtmnAmn \m

Imten Anbndi fipinolaff. Xacip. : *Aeh ach fehreiet dtr MgiMh L5« . . /
Expl. : 'Buh und Priedt iran Fortgaag gewiiu' 20.) 39'—4P. Satyra germanicit

rhythmis composita tempore Rudolphi IT. Ittiporatoris. Incip. : Ich lag in dBMi
P«|b und achUeff . . Expl.: 'Und dis dabei nicht verachten.' . ..

Die übrigen einundzwanzig BestandstQcke, welche mit 18) und

19) zusammengeheftet den cod. 5711 ergeben, erscheinen in den

Tabulae aufgezählt; so buntscheckig ihr meist politischer Inhalt sein

mag, seiUicfa liegen sie alle ziemlich nahe um 1600 herum uad

•taiBiBtii wohl gesamt aus dem Besitx iigeiid enim Hababorgers.

Auf dam ersten in die bisherige Z&bluog nicht einbezogenen Blatte

finden sich filtere Signaturen, sowie von Ten^nagels Hand eine

Elenchisierung des Inhalts, welche dartut, daß der Sammelband

ehemals nur 12 Stücke umfafite, eins mehr*) und zwölf weniger ala

jetzt. Die Reihenfolge des von Tengnagel aufgenommenen älteren

Bestandes ist unverändert geblieben, der spätere Zuwachs teils ein->

geschaltet, teils hinten angefügt worden. Von den beiden politischen

deutschen Gedichten, welche die Hs. enthält, gestattet der geringe

Umfang des einen (Bl. 80***) den durch den Inhalt wflnaehenawart

gmBßhUa Abdruck hier,

[88*] A ch, Aeb, achrayot dar BelgiMh LOw,

M ir ist an allen aeiteo wah:

B latiger wanden hab ich viel,

R andt rmbher des Streits ist khein Ziel.

5 0 stende war ein dorn, merckli wol.

S ehr Bcharpf in meines Fusses Sol:

I n langer Zeit kbtln Areiet ich

indeo kbCnt, eo mSeht haileii midi:

S pinola doch Zam leczten khtm,

10 S eines herrn Beuelch sich Tntemam:

P reyß vnd Ehr wolt er erwerben

I n seinem Ainbt. oder sterben

N ach groüer müh und arbeit schwer

0 ateada hat gawannan Er
16 L aat aidi khain galt naah noaet daan, -

A Bf aainan Faiodt thaet liillg lanra

:

*} «Articuli pacia inter Jacob. Angliae Beg. et Phil. III. Hispaniar.** —
Eine sp&teia Band aatit diaaar Stalia daa InhattivanaichBiaaaa bai: .Noa
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0 bnlangB darnnch «ich Tbdrn Rhein

B egeben, nach Frießlandt hinein

:

B ratttr Tnd Xotdit Ar Oldrasi«!,

90 I n ^«ieben aneb für Li&gMi titl

[88^] S chickh«t. Tnd btide Orter baMt
T hat brengen (»\f) Triter seinen ^ewalt,

K iii8 ist tioc!i vbrie. Hos (sie) durch Ihn

K uh vnd Friedt ihm fortgang gewin.

Die Entstehungszeit dieses akrostichisch en Reimspruclis läßt

sich ziemlich genau bestiminea. Die «Erzherzoge" Albrecht und

Isabella hatten 1598 die Regierung der Niederluide und zugleieli

den Krieg mit den unter oraoiseher Ffihmng vereinten Calvinisten

der nördliebeD Provinzen QbernofnmeB, welclier sich schließlich auf

das Ringen um den Besitz der von den Protestanten verteidigten

Festung Ostende zuspitzte. Von 1601 — 1608 leitete der Erzherzog

(Vers 1—8), von da ab der Genuese Ambrogio Spinola, welcher ein

Großteil leinee Vermögens der Sache zum Opfer brachte (V. 15),

die Belagerung. Am 20. September 1604 fiel Ostende endlich in die

Bände der Spanier: ein durch vier Jahre von der gesamten Cbristeo-

beit mit Spennong erhofftes oder befllrebtetes Ereignis, das

Spinola zu einer europäischen Celebrität machte (V. 9— 14), Tgl.

OaUnoei, De beUo Belgioo ab anno Christi 1593 ad iodacias anno-

mm XII an. 1609 paetas (1671) 2 : 181 ff; Motley, Hiatoiy of tbe

UnItod Hetherlaods 4 : 213. Unnmebr, nach TdUiger Vertreibung der

HoUSnder von belgiachem Boden, trug Spinola die Waffen Ins

feindlidie Gebiet. Mitte Juli 1605 (GaUueci 2 : 218) ging er bei

Kaiserswerth Uber den Rhein (Vers 17 f.) und eroberte am 10. August

(Gallncd 2 : 224« Hotley 4 : 213) Oldensaal in Overyssel (Vers 19),

am 18. August (GaUnoci 2 : 227 f., Motiey 4 : 234) Lingen (heute

im Begierungsbeiirk GsnabrOck; Vers 20). Sehr bald darauf, also

Spitsommer oder Mhherbst 1605 mufi unser Gedicht von einem

deotseben Katholiken verfafit worden sein. Die in Vers 23 f. aus-

gesprochene Hoffnung auf Bube und Frieden ging erst 1609 in

Brflillung, als die kriegftthrenden Mftehte eine swOlQIhrige Waffen-

rabe feieiBbarten.

Unter dem »belgischen LOwen" (Vers 1), der bis V. 8 spricht,

woranf die Enähluag einsetst, wird — die Heraldiker m6gen es ent-

scheiden — entweder der schwane ?on Flandern oder der goldene

fon Biabant xu forsteben sein. Den treffenden Vergleich Ostendes mit

«asm der Pianke dieses LOwen schmershaft eingedrOckten Dorne,

welche «ptna erst Spinola entfernt, bat der unbekannte Yerlhsser

8*
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imMMB Beimspraehes wohl wn zw<iter Hand, wie naehsteheDdcr

ioteresBantor Passm ant dem sehon oben titierton Werke dea Jesuiten

Qallueei Über die auf Oatendea Broberang gescbmiedeton Chrono-

gramme Tennuten Il0t (2 : 182)

:

Jactata diclo, quae inooepUie, ac terminatae obtidionu annoa incbtri$ maitrihti»

paßt H.* Vnd§ mMerimM» Hmv^mimu fHmut Jmnm, qmo eo«flmm obriiium,

»uppiUatur. Aliud in haee verba reddentia witffstlum 9excente»imum quartum, quo

feltciter ahsoluium: ^0»(rn\)(CS\ \n\t\a päd».* Nequt inficetnii ve>»icn!it.t eod^m

artijieio compactua per hominum ora vntgat.ii» fnit, ad iocmm rapiden» aiiä» ä

nobi* menioratutn, de »pinä pedi Helf/ici leonii infixA:

(jHltnDae eraAt falalAn Spinoha »p\na)A.

Eae quibn» ingenij lutibua lucuienter apparet, quanta» ea vietoria motttt in

humanie numl^u*, qi4anto» cfamor«« <ß ptausu» in Belgieie poHumum fb̂ irfit -

Den eben zitierten Heiameter finde ieh flbrigena, einem Finge^

zeige Qallttceia folgend, schon in einem viel Alteren Wfilzer des

Seicento, einer Art illustrierter Weltehronik mit dem Titel ^Oput

ehronographieum or6w tttitW« a mundi exordio tuque ad annum
^

16W (Antwerpen 1611), deren 2 Bände von Peter Opmeer, beziehungs-

weise Ton Lorenz Beyerlinek herrflhren. Der Vers steht auf S. 293 i

des zweiten Bandes. Da das Wortspiel Sptnola und tjpmn nun einmal
!

zusammtngobraeht hatte, was Wunder, wenn humanistischer Witz
i

diese Verbindung festhielt? Bejerlinck, der Inschriften, Epigramme,

Chronosticha zur Tagesgeschichte gewissenhaft Terzeiehnefe, berietet

unter dem Jahre 1605 {Opu$ ehr<m. 2 : 301): i

Spinola verb Bntxella* ad Archidueem pro/eetua, cum mcmddUia in Hiapania»,

/Mio ptr OtJUam ftiner« coiUmdit, quem Am RaotlkoproMmiiu Mt Max. Vriidim^)

VtnU nCÜ, a6m <Vy» ILLe 6 BeLyIGa VlmleX

Weiterer Erläuterungen bedarf der Beimspruch nicht Das

zweite Gedicht, Ton derselben Hand geschrieben und (ä. u.) zur selben

Zeit, wann auch kaum ?on demselben Verfasser gedichtet, wie das

erste, umfafit 25 Tierzeilige Strophen, deren jede mit Ausnahme der
^

ersten einen kurzen lateinischen Satz als Überschrift trägt, und be-

titelt sich Somfdwn de fuiura muUOunu. Dem Dichter trftumt*^
|

(ohne daß diese Fiktion festgehalten wflrde), das rSmiache Reich werde
i

durch den Tod Kudolf II. (bekanntlich erst 1612) verwaist. Wer soll

•) Nach JScber 4 : 1722 ,ein niederllndiieher lastiger Poete« (1559-1614).

*^ Vgl. snr Tradition dieiss Hotin Stefkn Hoek, Der Tramn ein Lebet

(1004) S. 100 f.
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sein Nachfolger sein? Gott wird ihn zu bestimmen wissen. Aber

gleich darauf eine ganz andere Vorntellung: die Krone ein (vermut-

lich L'oldener) Apfel, den das Keich als eine »schöne Jungfrau zart'

zu vergeben hat: an dieser vorbei defilieren die namhaftesten Thron-

anwärter und noch einige andere Fürsten derart, daß jedem eine

Strophe zufüllt, in der er entweder sich selbst oder die politische

Lage charakterisiert: zum Schluß eine Mahnung an die ,Edle Jung-

frau schon", Gott allein die Ehre zu geben und den zu wählen, «der

glaub, fridt, stets in Ehren helt". Also eine Vermischung sehr be-

liebter Behelfe des historischen Volksliedes: das Traumgesicht, die

All^orie, die sich selbst kennzeichnenden, im Gänsemarsch auf-

tretenden Gestalten. 3 Strophen Einleitung, 19 Strophen für die

einzelnen Fürsten, 3 Strophen Epilog. Jeder Strophe des Mittelstfickes

ist als Glosse der Name des betreffenden Fürsten in abgekürzter

lateioiscber Form beigesetzt; die Anfangsbuchstaben jeder solchen

Glosse wiederholen sich als Anfangsbuchstaben des die betreffende

Strophe betitelnden lateinischen Mottos. Ich gebe die ersten nnd die

letzten sechs Strophen wieder, da das Gedicht nicht bekannt zu sein

scheint; mindestens fehlt es bei Scheible, Hildebrand und Soltao,

Ooedeke.

SoMiiiiiB d« ftitara ntetitne.

(1) Ich lag in eineni Peth viid schlieff

Plöczlich mir im [? in eiuen] Tranm fiel tieff,

Bei ««Icb«iD mir [? Tor-] kteonan Ibet,

Becbt, wie bemacfa gctehriben stobt.

(S) Eiut Imperium Somai^.
End. hupt Rmz

Ain Zeit wirdt iiliomen hie zugleich

Das fallen wirdt dz Römisch Reich,

Iii teutschem L«ndt so gancz Tud gar,

Wer dat eriebt, nembt eben war.

Der Allerhöchste Gott wul weiü

Wie et wirdt geben in iedem stravA

Dan Gott aUein die Reich anO^lbt

Wie aolcbei ihm ateeit geliebt

(4)

Wer Ton den Nachbenanten allen

Gott za dem Dienste wirdt gelallen,

Tnd sich am besten wirdet füegen

Der ioU diesen Apfel kriegen..
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(5> Quid v^Uit mihi dare.

Wer diese schöne Juni^fiau zart

Zu ie«lit verehrt nach Irer Art.

Dein sie den Apfel wirdet gebeu

Den gar wol in regieren eben

(6j MuUum argenti albi

Vil weiseen Silbers ich eoch gib,

Dardurch Zu haben Ear Lieb

Zucrlaiigen den Apfel schon

Den ICH begehre dafQr zu lohn

QiOr, Ft.* Mtgt^i Dm

Matth: AfMäMt

(20) Ovtcat diuina «opientfa

8olt mir der Apfel golingen

Wolte ich vor allen dingen

Gottes weißh»Mt hiihpu in acht

Dl Min beoeicii wardt volbrneht.

(21) Omcik dabo regtiem

SebOne Jnngf^n glaubt mir dt wol

Wan mir der Apfel werden toll

Gott warde dardi mich geher Zabaodt

Qnet roh sn waaeer md au landt.

(*22) Sabtt9 Begi ^otfoe.

Der welchen [eicj rater euch allen

Dieeer Apfel wirdt inefallen

Dieser Alxeit behalte wol

Necbet Gott er mir dammb dannkhen aoU.

(28) Soli Dao gloHa,

AUdn Gott in dem hOcheten Thron

Gebt die Bhr, Edle Jtingf: acbon

Dz dieser von euch wirde j^pw»'h1t,

Der glaub, fridt, stets in Kiueu belt.

(24) Qui viuei videbU.

Wie vmb die Jungfraw Römisch fioich

Die obtfHinelten buelen Zgleich

Vnd wat> darauf wirdt geschehen

Wirdt wer es erlebt wol besehen.

In Christi perpeiuo Regno

Dz best ist dz in Christi Heich

Gerechtiifkheit bleibt ewif^Iich

Darum b nachdem selben Tut trachten

nd ^ dabei niekt fetaditM.

Carol: D: Suetiae

Chr: l>0niM Rtx

Hm: ßex QalüM
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Der Verfasser war — das beweist schon die unverkennbare

Sympathie, mit der er die protestantischen Fürsten behandelt —
kein Katholik und vielleinht ein Oberdeutscher, was aus leisen

mundartlirhen Anklfine^eu erschlossen werden könnte. Er schrieb

sein Gedicht im Sommer 1605, wie sich leicht dartun läßt (s. u.),

und mutete schon damals dem gemütskranken, von seinen Agnaten

hart bedrängten Kaiser (vgl. Strophe 2) keine lange Lebens- oder

mindestens Regieruogsdauer mehr zu, wiewohl diese und jene erst

1612 endigten. — Die Forsten, welche nach einander auftreten,

sind (mit einer einzigen Ausnahme) unschwer zu identifizieren.

(Strophe 4) Dux Fomeraniae= Bogislaw XIII (1603—06) ; (6) Matth:

Archidnx Aiutriae, in der Tat Kudolfs Nachfolger; (7) Max :

Ärch: Ausi:, der Hoch- und Deutschmeister (1558— 1620); (8):

Alher: Arch: Avst:^ der in der Erklärung des ersten Keimspruchs

nnsrer Hs. erwähnte Regent der Niederlande; (9) Ferd : Ar: Aust:

= nachmals Kaiser; (10) Max: Dut Banarta«, ap&terhin als Haupt

der Liga berühmt (11) Fedei'ol: Caes: Mos: = aufzulösen als

Federolut Caesar Moteovioi = Fjodor IL, der Sohn Boris Godunovs;

er regierte (vgl. Herrmann, Geschichte des nusiflcben Staates 3:469,

471) fom 13. April bis 7. Mai 1605 oder, wenn man will, bis zu

seinem am 10. Juni jenes Jahres erfolgten Tode. In unserem Gedichte

eneheint der Sechzehnjährige (daher Feder o 1 u s) als lebend and,

wenn auch angefochten, regierend; senach kann der Beimsprueh

mit Rücksicht auf die Entfernung, welche Moskauer Depeschen nach

DentscblaDd snrQckzulegen hatten, nur zwischen Mai und Juli 1605,

also ganz kurze Zeit vor dem Gedicht auf Spinola entstanden sein.

(12) Frid Com: Palat :, der nachmalige Winterkönig; (13) Christ:

Prin : Anh .*, im dreißigjährigen Krieg als , toi 1er Christian" gefürchtet;

(14) Mamr: Ltmd: Hä»: = der bekannte heeeische Landgraf; (15)

Mau: Bine: Arang: = Moriz von Oranien, der grofle Feldherr;

(16) Em: JmI: Brim«;, Freund Bndolf;) II., trefflicher Begent und

Dichter; (17) Ckri: Eleo: Dum Sawo: = Knrfttrst Christiail II.,

uter Vormmidachaft seit. 1591, aelbeUndig 1601->1611 regierend}

(18) Biä:BeKBitp:» PbUipp IIL ; (19) Carl: D: IMar: « Hersog

Karl II. (nach andrer Zählung III.) ,der Qrofie" von Lothringen

(1548—1608); er fordert den Apfel als Besitzer von «alter weifiheit

vad verstand"; (20) Carol: D: ^tiefto« Karl IX., 1604-11;
(tt) Ckr: Demiae lUx, « Christian )Y.; endlich (22) Ben: Sex
OMat » Heinrieh IV. — Gröfiore Schwierigkeiten bereitet der

SrUimng der Sprecher von Str. 5 nOmr: Vi: Megap: Dum,^ Unter
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Megap. kann nicht wohl etwu andres als JHegapolü und hienmtor

nur MeeUenborg ventanden werden. Im Jahre 1605 waren aber die

meeklenbargiachen Lande unter die Brüder Adolf Friedrich I. und

Johann Alhrecht H. geteilt« und beide Fflrsten, jener 17-, dieser

löjähiig, standen damals unter der yormundschaft ihres Grofiobdms

Carl, Biscbofr von Ratxeburg, der Hbrigens den gttstrowschen Antdl

direkt Yerwaltete; vkI- Voigtei, Genealogtsdie Tabellen (1811) Taf.

190 ff. und Eretschmer, Historische Geographie von Mitteleuropa

(1904) S. 584 f. Losen wir nun schon dio drei lotsten Wori» als

Vicaiiut (oder Vieem gerena) Megapolüamu Dux auf, so bleibt Quir:

noch immer nnerklftrt. Vielleicht weist mir ein Kenner der mecklen-

burgiscbeo Oescbichte den recbten Weg.

Dr. Robert F. Arnold.
(Wird fertfMtlat.}

Der Btteherflueh.

Sein« Geschichte. Seine Bedeutung. Seine Ausläufer.
(FeitetUnng.)

Es ist immer derselbe große Apparat, dessen sich diese Schriftr

steller bedienen, wenn sie den Wortlaut ihrer Schriften mit diesen

drastischen Schutzmaßregeln ausstatten wollen. Wenn wir nun ver-

suchen, aus diesen gleichartigen Flüclien, deren Zahl sich gewiß ver-

mehren ließe, und die einen tVstgewurzelten, geradezu typischen

Brauch einer bestimniteü Grupi»« von Autoren darstellen, eine Theorie

abzuleiten, so wird uns die Erwägung, daß alle diese Flüciie der

ersten nachchristlichen Jahrhunderte aus geistlichen Federn stammten,

vor zu weitgehenden Schlüssen abhalten. Es wäre ohne Zweifel un-

statthaft, in diesen leidenschaftlichen Protesten gegen eigenmächtige

Textänderungen mehr als nur die frühesten Spuren eines kaum wahr-

nehmbaren literarischen Urlieberrechtes zu erkennen. Zunächst weil

ein Urheberre<ht die Möglichkeit materieller Vor- oder Nachteile

der schriltstelleiischen Tätigkeit voraussetzt.^") Von materiellen

folgen aber kann io diesen Zeiten nicht die Bede sein. Weno

>*) Allerdings nur die Möglichkeit. Viel entscheidender für die Aasbildang

des Urlieberrechts ist der Wunsch des Urhebers, sein Werk onentstellt erhalten

se wiaieD. Dia Streben nadi naterielleiii Gevino iit lediglieb ein tkieeeoriteliei

Moment, das freilich atark dnin beigetngen bet» die geaetiliehe Fonnalieruf

des Urheberrechts zu beschlennigen. Tgl. Altadinl, ErilttteroogeD nm esler-

reichiicben ürlieberrecbtegeaeta. 11 iL

Digitized by Google



— «7 —

es eiDem Schriftsteller gegönnt war, durch sein Werk mehr als

Anerkennung oder Ruf zu gewinnen, so beschränkte sich dieser

Gewinn auf irgend welche materielle Vergünstigungen, sofern es

dem Autor gelang, die Gunst eines Patrons zu erlangen (Geschenke,

Pfründen, Stellungen). Und, was hier vor allem entscheidet, solche

Gunstbezeugungen waren vor späterer schlechterer Edierung der

Schriften natürlich völlig unabhängig. Die Tatsache aber, daü

alle diese Autoren dem geistlichen Stande angehörten oder wenigstens

im Dienste der Kirche schrieben, muß uns bestimmen, in diesen

Flflchen nichts als den Ausdruck der festen Übeneugun«? ihrer

Schreiber zu suchen, in ihren Schriften unumstößliche göttliche

Wahrheiten niedergelegt zu haben, deren Wert ebenso wie die

Schriften der Evangelisten und Apostel durch profane Interpolationen

nur eine Einbuße erleiden konnten. Inwieweit diese Überzeui,ning

gerechtfertigt war. berührt uns nicht. Möglich, ja wahrscheinlich,

daß auch Autoreneitelkeit oder wenigstens der bej^reifliche Zug der

Verfasser, den dogmatischen Wert ihrer Schritten, zu überschätzen,

bei der Abfassung dieser Flüche eine Uolle spielte. Aber auch in

diesem Falle ist Vorsicht in der juristischen Einschätzung dieser

Flüche geboten. Wir können auch dann nur mit Sicherheit annehmen,

daß diese geistlichen Schriftsteller mit ihren Flüchen sich nur als

Vollstrecker der göttlichen Absichten betrachteten und die furcht-

btren Verbote, die ihnen — wenn auch mit anderen Zielen — aus

heiligen Büchern bekannt waren, auch auf ihre eigenen meist

exegetischen Schriften übertrugen. Als Kleriker einer wesentlich

mönchischen Zeit gehörten diese Schriftsteller überdies einer Ge-

meinschaft an, die nicht nur auf ihren materiellen Besitz, sondern

aadi auf ihre geistige Produktion die Bechte des £tgentamerB

geltend maehte.'^^)

Der enge Zasammenbang zwischen den eigeoUichen Bttchor-

flflchen des Abendlandes nnd den orientalischen Gesetseeflflchen —
eu Zosammenhang, der die religiösen Ursprflnge dieses Brauches

belenchtet — wird noch sinnftl liger, wenn wir die literarische Pro-

duktion jenes Volkes heranziehen, das nicht nur eine lebendige, un-

gebrochene Tradition, sondern auch Eult nnd Abstammung mit dem
Orient verkDüpften: der Juden. War der mosaischen Gesetzgebung

auch der eigentliche literarische Fluch fremd, so kam die starke

>«} Vgl. die cbarakterittii^e tegviide dM hl. Golomba b«i O^Donntll,

Vita qniata 8. Colimba« II. e. 1.
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NeiguDg der Juden, sowohl in religiösen Zeremonien, als im Privat-

leben dem Fluch einen breiten Raum zu gönnen, der Notwendigkeit,

die Schriften des Talmud vor Fälschungen zu schützen, weit eut-
j

gegen. So fand ein jüdischer Gelehrter Rabbi Gerson ben Jehuda

in Mainz (960— 1040). dessen Schritten und ReformbestrebungeD ,

ihm den Beinamen .Leuchte des Exils" erwarben, kein anderes
'

Mittel, dem Treiben unverständiger Copisten des Talmud ein Ende

zu machen, als durch Drohung mit Fluch und Bann.*^) Dasselbe
j

Mittel wählte der Rabbiner Jacob ben Meir Tam (1100—1171) in \

seiner Schrift «Sepher bajä^är" («Buch des Qerecbteu*).^'^)

In dem Bericht Aber den Flach Gersons ben Jehnda wird ge-

sagt, dafi die Schreiber der Talmudhandscbrifken durch TTnTerstead

es dahin brachten, *daS man Ton einem französischen und on einem

afrikanischen Talmud sprechen konnte. Aber es war durchaus nicht

Böswilligkeit, oder auch nur Absicht, die jene jfidischen Schreiber

ebenso wie ihre christlichen Berufsgenossen xn so weitgehendes

Interpolationen Teranlaflten. Keben Wort- und Sativerftndenuigeo,

die Achtlosigkeit oder Unbildung verschuldeten, spielte Tor allem i

das mangelhafte ünterscheidungsvermögen zwischen Text und Msr-

ginalkommentar eine so grofie Bolle, dafi man geradezu von ober

feststehenden Technik der meist unbeabsichtigten Textkormmpiemog

sprechen kann. Ton Klage und Entrflstung Aber die Entstellung der

Urtexte in den Hftnden achtloser und .frevelhafter"*) Schreiber

**) YgL die von Weiß «od Friedmun heraugegebene Zritiehrift Bith

Tahnnd (Bant dei T.) Jg. 6848 (1888) 184 ff.

^) Ich verdanke diese Mitteilungen Herrn Dr. M. Altschfiler in Wien. Vgl.

den Aufsat?. Schloessinper's in „The Jpwish Encyclopedia" VII 3G tT. — n«6

jüdische Öchriltsteller mit besonderer Vorliebe sich auch noch in einer Zeil

des Büchel tlachea bedienten, in denen der Schutz des Autorrechts schon liogit

der weltlichen Judikatur anterstand, dafür fQhrt An. HaU. 95 f. and 102, einige

Beiipiele an, die m Leidenichaftliehkeit dei frfilietten kiiebUcheD BsortiittM

piditi naebgeben.

^ Vgl. Chancer*! «Werde iiiito Adam, bla e«ne Serivcjne«

:

Adam ScriTejn, if ever it thee blfalle

Boece or Troylus for to writeo newe.

ünder thj long lokkes thuu niust have the scalle

Bat after my inakiog tboa write uiore trewe.

Lo ofte a daye I not tiij werk renewe,

Hit te correete and eek te nibbe and eerape;

Aod al ie thnmgh thy negligence aad rape.

(Zitiert nach der Globe Xditien bj A. W. Polhird 5S8.)
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ist die gesamte gelelirte Literatur seit dem Mittelalter erfüllt.'^) Es

kam nun vor, <iaß diese Entrüstung sich zu Verwilnscliungen und

FiQclien steigerte. Eigenuützigere Absichten, als etwa der sehr

verständliche Wunsch der Autoren, ihre Sc.'hriften unverändert der

Nacliwelt zu (Iberliefern, können den geistliclien FlQcbeu der Haud-

scbhftenperiode keijieswegä zugesohrieben werden.

n.

Einer primitiven Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen

Verfasser und Herausgeber, xwischen Urheber des Originals und

Urheber der Kopie kommen wir aber schon einen Sehritt näher,

Wenn wir den profnnen Bücherfluch in den Kreis unserer Erwägung

liehen. Die FlQche der weltlichen Schriftsteller gehen völlig auf

ihre geistlichen Vorbilder zurück und sind in Wahrheit nichts

anderes als oft wOrtlicbe Kopien dieser Vorbilder. Im folgenden sei

das bekannteste Muster eines weltlichen Bflcherfluches angeführt,

nicht weil es das bekannteste, sondern weil es das bezeichnendste

und snfschlnBreichste Beispiel dieser Gattung ist ^

M) So liBt dat Pbilobiblon Richardt' de Barj (Cap. IV.} dl« Bfi«b«r ihr

Gcediick bekUgm: «Hmi, qaftin Iklali Mriptofiboi not «xanndot oommittitis.

Qaam cormpte dos leptit et nedicando nec&tit, . qoos pro zelo corrigare debe-

batis. Interpretes barbaros sostinemns niulfoci^ns, et qni linguarum idioniata

nescinut, nos de lingua ad liiiguani transferre presuüiyut. Sicqoe proprietate

ermomt abiata fit aeotentia contra senaum aucturis tarpiter luaculau. Bene

framaa fateet Hbroimii coadHio, ti tnnrit Babel nallateant obfldtMtpfaeMifnptio,

li Vitint biunaai g«i«rit oniea dMcendinet et Mmionis tpaeiet propagsta.*

(Zitiert nach der Ed. prior. Eoln, 1473). — Zur Literatar dar Tastkonuption

Tgl. ViT«8, Opera (Ed. Valentiae, 1785) VI. De causia corruptaram artiotn.

Liber I. cap. 6. 44 ff — Joannes Clericus (Jean Leclerc). Ars critica. (Ed. A?n8-

telaedaroi. 1712). II. De eniendandi ratione. Cap. 7. Dutu Glusüeniata in niargine

Khpta (dictajia) in Seriem orationis inaert. 63. S. — Scioppiua (Schoppe). De
arte critica (Ed. Anitalodani 1608). 89 ff. — Robortalli. Da arte alTe ntioaa

corrigaadi Anttqaoram libroa. ebd. 98 ff. — Hadan m. a. 0. 59 ff. — Obar
andere Grfinda dar Textverschlechtaning T. Wattenbach. a. 0. 317 ff. —
Vgl, auch die Toriflplich auf Mahillons .De re diplomatica" fussenden Aaa-

föbrangen in Tajlor, Hi^tory uf the Transmission ot Aucieut Booi» tu Modern

Times 24 ff., wo die Methoden der Teztveracblecbterang in fünf Gruppen ge-

adüadan wardta. Dach wird mra an dar Vartiebarong eioaa Schreibers aas

8t Marda ia Toora (aaae. U.)

Kon maai ^aTa nihit aad pilUz offolt error

als iar ^fpiadim lErkllnng dar Teitkorrampierong feaüialtca nftaaan.
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In der gereimten Vorrede zum Sachsenspiegel (ca. 1220) fiodil

sich in den Versen 221—248 der folgende Fluch seines Verfassen

Eyke von Bepgow:

Groz angest get mich an:

ich vorclite« daz manig man
di^z buch tooUe mirm
und beginne recht eu vork&rtn

unde zeihe de» an mich.

Sd weis mich got nnschuldicb,

den nieman kan getrigen,

der wizze daz sie ligen,

des en kan ich nicht bewaren.

aüe die v/nredUe wuren

und werben an diente bUc&ep

den sende ich dise vlüche,

und die valsch hie eehiiben:

die miselsucht müze in becUben,

alse si Jezi tote

von Blizens bete,

dar abe Naaman wart erlOat

Qot heilant unde tr^st

der reche ez an in alsO,

daz es di s61e uuytö

werde mit deme Übe.

des tüvels hantveste bllbe

ir Schrift, daz er sie habe gewis,

di w!le si unverdilget is.

8wer dee tüwle dn ende

hWfen woüe, der eende

ime du Urkunde

und vare efi der heUe gründe»^)

In diesem Proteste gegen zukünftige Textverschlechterer ist die

Sorge, die der dritte und der vierte Vers aussprechen, das ent-

scheidende Moment. Der ang>tln lie Verfasser nificlit gar kein Hehl

aus der Anlehnung an seine geistlichen Vorbilder. Wie jene sicli

als von Gottes Geist erleuchtete Ausleger der lieiligen Überlieferungen

betrachtetea und geachtet wissen wollten, betrachtet sich auch der

^ Zitiert atdi der von I. Weiake heitosgegebmen und von B. Hild«-

brud DooboMboitaten iltattea Loiptigor HMidaehrift.
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profane Autor als den Verkünder des absoluten Rechts, das durch

irgend weiche Änderung, ja selbst durch Mehrung an Kraft verlieren

wird. Aber als Prediger menschlicher Rechtsatzung kann er seinen

künftigen Editoren oder Kommentatoren nicht mehr dieselbe Autorität

entgegensetzen,'*') wie die Exegeten göttlicher Wahrheiten. Er kann

diesem Mangel nur dadurch abhelfen, daß er sich seinen Heraus-

gebern gegenüber in ein zweifaches Verhältnis setzt: in das des

Rechtsfinders, der von der Lnumstößlichkeit und Lauterkeit seiner

Worte überzeugt ist und in das des Urhebers und Eigentümers

eines geschriebenen also geistigen Besitzes, das durch die geringste

Änderung, die an ihm Torgenommen wird, Schaden leidet. Und wie

eng die Verbindung zwischen dem weltlichen Fluche und seinen

geisUicben Vorbildern ist, lehrt der Umstand, daß er die Übertreter

seiner Gebote nicht etwa — dem weltlichen Charakter seiner Schrift

entsprechend — mit leiblichen, sondern mit den furchtbarsten Strafen

an ihrem Seelenheil bedroht. Damit aber ist — in völlig primitifor

Art— der Boden gefiinden, der dem Urheberrecht und ler Abwehr gegen

seine Verletzung zur Pflanzstätte dienen konnte. Von einem Urheber-

recht als einem Mittel zur Erlangung materieller Vorteile kann

natOrlieb auch in der profiuen Literator so lange keine Bede sein,

als es anmOglieh war, die Yerbreitnng einet Werkes auf einem

weniger mObeamen Wege als dem der .bandBcbriftlicben Verviel-

ftltignng ZQ befördern. Wohl aber konnte die ainnstOrende Änderung

einer Textstelle schon weitgebende Eonseqnenzen haben in einer

Zeit, in der AafzeichnnDg und offizielle Eodifizierung der Gesetze

nicht nur eine Steigerung and Veridnerung des Becbtabewnfitseins

herbelfllhrten, sondern auch den UmÜing der weltlichen und geist-

lichen Gerichtsbarkeit erheblich erweiterten. Diese Gefahr hatte der

Verfasser des Sachsenspiegels offenbar im Auge, als er mit den

Versen 5—6 seines Fluches die Verantwortung aller unter seinem

Namen, aber nicht yon ihm TerOffentlichten gesetzlichen Bestimmungen

ablehnte. Die Seltenheit der weltlichen BacherflQche Tom dreizehnten

bis mm ftn&ehnteii Jahrhundert Iftfit sich eben auch damit erklftren,

daB sie nur in Schriften wenn nicht offiziellen so doch autoritativen

Charakters angewendet worden konnten.

(Wird fortgtMtxt.} G. A. C T Ü W 6 1 1.

*^ YgL ftbrlgtnt Veit 97—99 d«B Prologs nun Stdneiifpiegel.
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LITERARISCHE BRSPRECHITNGEN.
G. Fumagalli. Lexicon t^^pographicum Italiae. iJictionnaire geographique d'IUlie

poar serTir ä Thistoire de riniprimerie dans ce pays. Florence. OlscUki, 1905.

Der Verfasser dieses wahrhaft monumentalen Werkes trägt einen Namen, der

— Hiebt dwdi ihn «Uaa— in B«rfiehe der historiicbMi BibHogriphi« eioen folM

Iluif gibt Ein Ctrio Funafnlli bat dnrdi Min« Schrift: «Dai primi Hbri a

stumpa in Italia* (1875) d«r TtttMcba der Einführung des Bochdrocks in Italien

darch iwei Deutsche zar allgemeinen Anerkennung rerholfen nnd damit in

gewisse selbstgefällige, aber haltlose Vorstclliiiiuen seiner Laiidsleute Bresche

gelegt. Umsomehr ist es sa verwundern, daü Giuseppe Fumagalli in dem vor-

UagendMi Werke naeb den ihm dech genau bekannten Foreebnngea eeiiei

Kamenerettere (p. 408) Punntrte nnd Buching Ar twei Yeraehiedene Drucker

hält (p. 387)*). Ähnliche kleine Versehen werden sich in einem Werke ren

39 Druckbogen wohl noch mehr aufspüren lassen. Sie alle aber sind wohl kaum

geeignet, den Wert des Buches empfindlich zu beeinträchtigten. Fumagalli

beherrscht ein erstaunlich großes Material und weiß es überaus geschickt sa

beoütsen. In der Anlage seines Lexikons diente ihm Deschamps: ,|Dictioonaire

de Geographie nneienne et nodeme a Tuiage du libraire* (1870) ala Vetbild,

doch erinnert der Charakter den Werkee aueb fielfaeh an Bigmore and Wjroant

, Bibliography of printing*. In aeiner Heimat aber darf Foniag^lli dieselh«

Bedeutung in Anspruch nehmen, wie sie A. v. d. Linde für Holland besitzt. So

wie dieser die seitsame Klosterlegemie, die ja noch heute manche Gläubige

findet, durch seine waclitige Argumentierung zerstörte, so hat Fumagalli ein

andeiea Hlreben ana der Welt geschaift: den nbentenertiefaeii Tertneb, den

Feltriner Irtt Pampbfle Caetaldi in Cap* d*Ietrin die Bnebdruckerkuuet erfinden

zu Uesen (La questione di P. C. Milano 1891). Diese Frage wie eine prignanle

Untersuchung über die Primordien des italienischen Buchdrucks bilden den

Gegenstaad <1er sehr lesenswerten Vorrede, in der Italien trotz der Vernichtung

Castaldi's keineswegs zu kurz kommt. Man brancht kein besonderer Freund

Italiens sa sein, wenn man die Ansprüche, die Fumagalli fiir die Pflege des

Buebdraeke in eeiner Beimnt in Anepmch nimmt, legitim findet: «CeBt en eAft

k neire pajs ^ l*en delt la pInpart dee perfeeHennementa de .ddtaila appenie

i Tait de Timpriaieiie. Ost ehes nons, qa*en imitant T^critura des dos ancieas

Diannscrits. on se servit ponr la premiere fois de l'alphabet romain qui est

aujourd'hui l'alphabet des imprimeurs du monde entier. c'est chez noue que

naquit Tart de i'iliustration du lim et qu'on le porta au degre de perfectiuu

qne l'en eatt. efais neue enfln qu*on imagina rimpreeeioa de la mosique el dee

emrnmbrea grace et ecientanv.* Den Hnaptbertandtett den Werk« bUdak «iw
leiikograpbisch gehaltene Geschichte des Bnchdmeke Inden Orten dee itaUenieekan

Sprschgfbietes. wobei die Absichten dee Verfassers ?or den politischen Grensen
» »•^tt-rreichs. Frankreichs und der Schweiz nicht Hslt machen. Über die Vorzöge
der lexikograpbischen Behandlung läßt sich natürlich streiten. Den Stoff nach

alpbabetiseh geordneten Ortsnamen zu Mchten, erinnert an den Verzicht auf

wieeeneehafUiebe Klaaeiflsierung einer Bibliotfaek angnoeten dea 8eblufii«il-
kataloge, ein VeHbbren, daa TieHeiebt der Obenengung dee Verfaaaera, der

<) Ebeneo wie 1). Marsi iu der Guten bergfestschrift de« Zentralbi. f. Bibiw.,

p. 514.
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Bibliothtkar dar Brtr» itt, entipriebi Dem wiMMiebaftUohea HmrkonmMi folgl

4iMM VarliUnreii nicht. Iiaainhui mag di«Mt Sjtlen Tor d«m «inor i«iaiBin«n-

llIngendeD Darstellang manche praktische Eignungen Toraas haben. Aach kim
nicht lobend genng hervorgehubt^n werdpn, daß ziihlreiche Kinzelunterauchangen

Famagallis in diesem Werlce vollwertige Leistungen sind, die för den wissen-

ftchalüichen Ernst, die bewundernswerte Bildung und den sicheren Geschmack

dM Anton beredt gentig sprechen. Die DarsteliuDgen der Drockergeschicbte

T«Mdift (60 StitMi)» Boat (288«teD), Florwi* (MSeitra), Hailud« (29 SeitMi) ete.,

bedevten ftcadem eine Bereiebtrmy der bibliograpUieben LUentnr. Ds et deM
Vsriiuser ain niQfllebitn YoUständigkeit za tan war, unterriehtet er eine Leser

anch über den gpgenwftrtigen Stand der Typographie Italiens. Jeder, auch der

kleinste Ort wird erwähnt, sofern er Press*^! besitzt. Diese Daten sind nacli der

efüiielien Statistik des Handelaemtes gearbeitet, und bilden das Wesentlichste

dM TenMffliM. Soiiit tot daa Yerfabren foBiagallit bei «Um Orten, die einer

beionderfB Bncbdmebgaaefaicbto entbehren, etwas anminarleeh. Bin Beiapiel:

8iw . . . H. Deschampa doime poor date de rintrodaction de rimprimerie k
fiese, 1517! C'est an songe. On Rtait dans cette ville en 1900 ... 3 typo-

grapbee etc. — Frage: Warum ist di*» H^^hanptung Deschamps' ein Traum? Und
«erde vor 1900 in Susa überhaupt ntclits gedruckt? Die Antworten fehlen, doch

eei willig lageitandeo. daß sie kaum scbmerxlich Terroißt werden därfteo. Die

Deppelabeieht dea TerflMaera, eein Werk der Wieeeneehaft wie prakliMhe«

Kafbachlngitweefcea dienaÜMur tn madiea, ipiegelt eich aneh in den vom
Verlage veraebwenderiaeh beigestellten Illustratioaen wieder. Typenproben, Titel-

blätter u. s. w. sollen die ernstliatte Forschung nnteratQtzen. während zahlreiche

Bildnisse relativ indifferenter Personen, Landschaften, Karikaturen u. s. w. mehr

bilderbachartig berühren. Aber auch strengere Bedenken werden den — ich

wtederbd« ea —< nonnmentalen Giamkter dee gelungenen Bnehee nicht antaaten.

An Ferm md Inhalt wird dieeea Werk FnmngalUe etete eeinen behen Raag in

der Faciilitoratnr behaupten and dem liohen Stande der bibliographischen Forechnng

im zeitgeateeiaehen Italien, wie der eminenten Bildung dee Verlbeaen ein rfihm-

liebee Zengnin anaeteUen. C~ll.

iBfhMl F. Kontor. DootodM Chotnlwiegcndmoko. Efti Beitrag anr Oeeehidite

d«e Omnila m4 dea Meimdmekee in Dontaeblaad, Regenebnrg, Pnelet, 1901 4^.

EtSm Oobiet der Hneiltwiaieiiaehaft wird gegenwirtig eo eifHg betrieben,

als die Choralforschung. Auf den Choral werden heute die größten, tielfbch

fewifi stark übertriebenen Hoffnungen gesetzt. Eine der ersten Autoritäten auf

diesem Gebiete, P. B. Molitor aus der Beuroner Congre^^ation, hat nun eine

•ehr splendid ausgestattete Monographie über die Choral wiegendraoke Ton 1476

IIa in die erite HAlfte dee 16. Jabrhnndorta ale Feetaehrifl tor Jnbelfeier

Oieger d. Gr. heransgegeben. Der Inhalt dea Bnohea teilt eich in swei Haapt-

etieke. Dna orato bringt daa Qaellenmaterial Aber die mittelalterllehe Theorie

des Notendruckrs mit besonderer fierttcksichtigang eines Anonymus (heute in

München) und den Uenricus H^lenae, woran sich ein Abschnitt über die gotische

^'otatio^ in den Wiegendrucken schiieAr. Weit reichhaltiger ist 1er zweite Teil,

Sl 27 ff. Zoeist wird die Technik dea Wiegendrackea eingebend behandelt. Be*

•aodem aehartMnnjf aind Mih. die FeUer io den einielneB AbiageB horeor-

gthohaii^ weahnlh dor Veiftaaer OM, floißif I>nbletton n voigloiohei. Te»
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groBen W«rt iil das nm folgende cfawnelogbebd Venefchnii der Dnelwr. Ab

der Spitie endieiDen die deetiehmi Dmeker im Aatlande. Die Terwiittdeiiif

dee Yerfusere, defi sich dentacbe Drncker ins Ausland begaben, erscheint aller-

dinic^ etwas naiv; ein Hlick auf die (Jeschichte, insbesondere die Kunstgeschichte

bringt doch zahlreiche Analogien. Befremdlich erscheinen muß es, dafi der Ver-

fasser die Bibliotheken Österreichs fAst ganz übergeht, omsomehr, als er einer

Kongregation angehört, die »wei ihrer bedeatendaten Niederlusungen in ^Vitir»

reieb beeitst AUerdioge bat man bei me nieht annlbemd dl» Kloeterbibllefbekei

ao gepllndert, und dann die Seh&tze aeatralieiert ak anderswo, z. B. in Bsjem,

aber es ist aach in nnseren Bibliotbeken noch genug Material in finden. Solche

Wahrnehmungen machen wir gerade in der wissenschaftlichen Literatur, welche

von geistlicher Seite in Deutschland ansgebt, sehr häufig. Ausführliche Register

erleichtern weaentlicb die Übersicht. Gut gewesen wäre es, wenn den Verzcich-

nieeen die Nummern bei Hain n. t. w. beigesetst whren. Dae InbalteTeneiduui

(8. 60) wire «ob! beeeer an den An&ng geeCellt Die Werk iei, wie bcneifcl,

pricbtig aoflgettattet Die Firma Pustet hat une in Bezug auf Augstattung bis-

her nichts weniger als verwöhnt. l)as TitelbiM, welche«? Gregor ti. Gr. schreibend

darstellt, nach einem Kodex dea 11. Jahriuimierts lu München, nehmen wir sehr

gern mit in Kauf. Siongemälier wäre allerdings eine Abbildung aus der Zeitperiode

geweeen, von der das Bach bandelt. Wenig ansprechend ist der reieb aesge*

•tattete Einband. Die Figurine an der Yerdereeite, welebe Gregor d. Qr. dai^

etellea eoll — die GewAnder liad trota ihrer Arehaiiiererei reeht nnbietoriidi —
ebeneo wie der egjptisierende Harfenengel der Rückseite werden auch dera

Laien keine anfricliti^'e Freude bereiten. Man eoUte doch endlich mit aolcben

Oeachmacksverirrungen anfr&amen.

Wien. Alfred Schnerich.

A. G. Przedak. Geschichte des deutschen Zcitschriftenwesens in Böhmen.

Heidelberg. 1904. C. Winter. 8".

Als Ergebnis eingehender Studien in Bibliotheken und Archiven bietet

der Ghefredakteor der amtlichen Prager Zeitung ein ansiehendea Bild dee

liierariedten Sebaffene, welehee eich in den dentaeben poUttechen Zeitnogen ead

Kaebbiftttem BOhmene epiegeit. Da bieber nnr wenige £inselnarbeiten.anf diesem

Gehictc vnrhandeneittd, waree niebt leicht, das umfangreich ' Tmd nur schwer erreich-

bare Material ZQsammeninbringen. Durch die Aufnahme der Fhigschriftenliterstor

des 17. und 18. Jahrhunderts, der beiletri>tischen und Kachzeitsciiriften in den

Kreis der Betrachtung und die Beigabe bibliugraphiücher und biographischer

Daten, wird eine Heage wertroHer Uitteilaugeu geboten, die jedodi niebt

loee aneinandergereiht, eondem in fliefiender Daretellnng Terarbeitet aind, Per-

sonen- und Sacliregiater erleichtern den Gebrauch der wertvollen Arbeit, die

nicht nur dem Literaturhistoriker ein bisher in seinein geaammten Umfange

noch nicht bearbeitetes Literaturgebiet vorführt, sondern ;uicli dem Bibliothekar

bei der nicht leicliten Katalogisierungsarbeit periodischer Drockscbrü'teu aiä

wertvolles Auskunftsmittel zur Orientierung dienlich sein kann.

(IL Publikation der österr. Ex libris-Gesellschaft. Wien, 1904. 40.}

Wie die erste Vereiusgabe erOfifuen auch das vorliegende Heft kine

WftrdigvBgen »Osterreicfaieeher Meietor im Dienste der Ei libiie-Kleinkimit*.

od iwar werden dieemal Frans Poledne -and Hiiimilian Liebenwein behandelt
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fitr fMdii«fcto DiiflM How PnikiMi fdiftci- j«dddi Bi«bt ia dieaen Kr«uu
7m dtD beiden biBtoriscbeii Arbeiten der Pablikation Terdienen SttlKoch*«
»DeataebordeDe-Ez libris" volleo Beifall. Der Verfasser bat wohl die einzig

riclitige Form gefunden, derartige an sich ja nicht allzu wichtige Dinge

la i-ebandeln: der Beschreibnii^ der Ex libris fugt er knapjie lebt-nsgeschicUt-

iicbe Aogaben über ihre Besitzer und, als allein noch ia diesem Zuüamiuea»

bange iiiftareui«rend. Kottsen Aber di« BibUotheken an, deren Beetlnde die

Bllttehen gekennieiehnet hatten. Die kleine Studie iit die leiste Arbelt Karl

Koch's, dessen am 81. Min 1905 erfolgter Hingang alle scbmerilich betraf, die

dem lauteren Wesen des von regem Sammeleifer und bretiuendeni Interesse fdr

fescbicbtlicbe Vergangenheit erfüllten Muiines gtreciii zu werden vermochten.

K. Mandl beschreibt , Seltene Ex libris aus der Sammlung Sr. Exzellenz Graf

Wileiek*. Leider iet der Text darch anrichtige oder gewagte Behauptungen

viellbeb mtetetlt. lUsatrativ iet die Heft reieb nnd gMmend anageetattet.

Xrahre fUadhlich ee genannter »Xnaet-Titel* kennte im eraten Hefte hin«

geoommen werden, wird aber den Publikationen hoffenUidl nicht danerad Toran-

gestellt werden. GlQckliche Arbeiten sind die l'adierangen Alfred Cossmann^s
nnd das Kx libris Josef Wünsch von Heinrich C o m p 1 o i. Das von Krahl der

Gesellschaft gewidmete Blatt kann .als Gegenbei^tpiel dazu dienen. Frans

Pol ed nee elgeneaEz libris ist mit unbedenteuden Äbftndemngen eine gegen«

witife Wiederhelnng des BOdebene Hngo Steiner*« in den Ansgewfthlten Qediebten

L<:iau's S. 87 (Gerlach's JugendbQcherei, Bd. 10). Wenn das Bncbseicben

F. Wytepil (S. 71) auf einen originalen Einfall Polednes zurückgeht, dann hat

der begabte Zeichner doch nicht uOtig, dem Nachbar in die Bohnen zu gehen.

U. Bottinger.

Adolf WcsUhoim. Katalog einer Wiener GHllpw^eivSanimliing. Wien 1905.

Wilh. Brauniüller. S*».

In den meisten Fiilien erhalten Privatbibliotheken erst in dem Zeitpunkte

einen gedruckten Katalog, wo sie einen «olchen nicht mehr benötigen: Wenn
ihre AailOsnng bevorsteht. An die Mitteilung vom Erscheinen solcher Kataloge

kaipft sidi daher (hat stets das Bedanera ttber den Zerfall der mit dem An^
«ende von Zeit, Arbeit md Geld snsammengebrachten Samminngen* die oft das

Ergebnis einer gnnsen Lebenearbeit bedeaten. Umso erfreulicher ist es, wenn

die Anzeige von der Drucklegung des Kutalo^es einer Sammlutn^' in Privatbesitz

niofit deren Nekrolog ist, sondern das Itislebentreten einer Institution meldet,

deren Fortentwicklung und dauernder Bestand gesichert ist. In der Att der

Goethe-Bibliotheken von Uirzel, Elischer und Biedermann, oder der Heiue-

Bibliethek von Mejer, liat Wellheim eine Grillpaner-Sunmlang geschaffen, die

er snnlehot noch an Terrolletindigen gedenkt, um sie dann sdnsr Fateiatadt

Wien itt Termaehen. In Anlehnung an die stoffliche Kinteilang der Grillparzcr-

Bibliographie von Sauer in Goedekes Grundriß werden zunächst die bibüo-

»{lat'hisctien Hilfsmittel, die Quellen und Schriften allgemeinen Inhaltes aufgezuMt.

Zur Geschichte des Bucbwetens bietet darin Nr. 18 interessante handschriftliche

Kelisen des Besitaera 9ber die ErweriKUig nnd den Eanfpreis der in seiner

gewmlnng .eatbaltenen Stileke. Der sweite Absebnitt enthUt: Briefwechsel nnd
Beziehungen GiiUparzers za seinen Zeitgenossen, das dritte Kapitel: Lebens-

bischtttbugtti , nnd biographische Sinaelnheiten. Die fierte Abteilong omfafit

4
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die )jiter«t«r Aber G.» die flitift« Abteilung leine Werke* Oesamtaasgabea ili

auch flinMladnieke in Almftaacben, Kalendern nnd Sammelwerkettt der Sefaint*

abeehaitti Bildoisse des Dichters (ergänzt darch die in der Beilage I enthalten«

Bibliographie) und andere Bildwerke. Unj^k-ich notwendiger als die Beilage II

(SapphOB Lied in 10 Sjtrailien) wäre ein alphabetisches Register der Verfasser-

und sonstigen Personennamen, welches die llenützbarkeit dieses Ueälkataloges

erleichtern wfirde, der uaturgem&ß keine Lektüre im landläufigen Sinne dei

Wortes Min kann, eondem nur Naehichl^ewerk ist Da selbst die ToUstindi|it«

BibKognpliie fttt die praktische Arbeit von nnf relatiTom Wert ist, da die Bs*

schaffang des verzeichneten Materials mit bisweilen unüberwindlichen Schwierig-

keiten verbunden ist, wird dfni Titeraturhistoriker das vorliogende Buch eine

willkommene Ergänzung der vorlian ii jien bibliographischen Behelfe sein. tie;.-'ii

Wert durch die zahlreichen Erläuterungen und Ergänzungen erhöht wird, die

der Verfasser jedem Titel hinzugefügt bat Und wenn derrinst diese Sanunlaog

mit den reichen Beständen der Wiener Stadtbibliothek vereint sein wird, werden

wir eine Sammlong besitsen, wie sie in dieser Art ein zweitesnial zusanimen-

zubringen kaum iiu^hr möglicli sein dürfte. — Bei dieser Gelegenheit sei auf

einen (bei Weilheim nicht verzeichneten) Privatdrnck hingewiesen: „Das ütiH-

parzer-Zimmer im Wiener liathause". o. 0. u. J. 81 (VII, 115 S.) Das ?on

Glossjr eingeleitete Buch enthält ein Verzeichnis von Bildnissen, beschrieben vea

Englinann, und einen Ton Probst verfaOten Katalog der Bibliothek des Dichten.

Zwei Liohtdrneke geben Aasiehten von Orillparaers Arbeits» beiw. Btbliotheki-

Zimmer wieder, ferner sind Porträts von Grillparzer, Katliarioa Fröhlich and

GriUparxers Matter in Badiemngen von Unger beigefügt. G r o Ii g.

Dr. Otto Handwerker. Geschichte der Wfirzburger UnlTeraitita-BiUiothek

his snr SUralariaatloii. Inaagnral>Dissertatioa» Wftrsbnrg» Stahd» 1904.

Bei der Bedeutung, die die moderne Kultur wissenschaftlicheo Instituten zu-

weist, muß die Darstellniig der meist sehr wecliselvoUen (jesohichte dieser Institut«

immer mehr an Wert gewinnen. Dif Gei^chichte der Hibliotheken, der empfind-

lichsten Kulturpegel, nimmt dabei iieiiieii geringen Kaiig ein. Und für die tr-

kenutnis der seltsam gewundenen Wege, die dem geistigen Fortschritt zugewiesen

waren, wird es von kaum hoch genug zn sehfttiender Bedentnng sein, wenn alle

Bibliotheken einen so gesdiiekten und gewissenhaften Monographen gefandeo

haben, wie die Würzburger Universitäts-Bibliothek ihn in Handwerker fand.

V'in »^Inem ihm reichlich zustrotnendfMi Quellenniaterial, das sich ihm in Wfln-

biirgcr Archiven bot, hat er elll^ii: »md gewanür, von der zienilicli unifangreichea

Literatur kritisch und vorsichtig Gebrauch geinucht. äu blieben nur wenige

Panlrte ünauTgeklärt Hit den Legenden, die sich am die Bibliothek gebildet

hatten, rftnmte Handwerker fdr immer aot Die bisherige Annahme, dafl Julias

Echter von Hespelbrunn, der fürstbischOflicho Gründer der Universität, seine

Gründung auch mit einer Bibliuthek ausgestattet habe, hat der Verfasser

ebenso aus der Welt geschafTr. wie er den lantrjiihrigon (rlauben, als wäre die

l nivcrsitäts-Bibliothek iiacli hwedeii enlfulirt worden, als haltlose Vermutung

nachwies. Die zahlreichen, teils durch Schenkung und mehr noch darch Kauf

in die Bibliothek gelangten Sondersammlongen (Werdenstein, Weiser» Fabricinsi

Greifenclau ete.) hat Handwerker in mfihevoUer Untersuehnng differeniiert Und

so ist es ihm gelungen» eine fast Ittckenlose DarsteUnng von der QrBndnng d«
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Bibliotiiek (1619) bii ra ihrer Siknkritttlon (1802) tn «ntwerfeii. Auf EioMl.-

beiten kann bi«r nicht eiBg«gaogtn, wohl «her «Um BibliothefcaNn die Schrift

ihres Kollegen zur Lcktire enpfohlen werden. Gewisse ftrchiralische Fände .

Hinilwork^r's sollen an einer amiern Stelle diese» H*>fto8 Lrpwiirdipt weiden.

Das verdienstvolle und nesclunackvoll gi'scliriobeiie Bncii wird durch Quelleii-

ond Ijteraturnacbweiae eingeleitet, darch instruktive etatiätische Tabellen, ein

Tmeicbaic der Bibliotfaekire» da« Sehenia einec Bealkataloget tub Jahre 1731

lad einen NoninaUndas abfcachloaeen. Einige Ulnatrationen tragen gleiehmftfiig

niB Vtntindma wie tum S^araek der Tortrefflichen Sdirift bei.

Alexia V. Bablne. The Yudin Library, Kraanöiarek(Eaetern8iberia).
Waabingten, D. C. (tjp. Jndd and Detweiler) 1905. — Biblieteka Geonadia

YaiilicTi&i Tadina v Kraanoiarak.

Herr Babine hatte daa grofie Glück, iwar nicht ffir BoBUnd aber Ar den
Weiten eine der wertvollsten zeitgenössischen Bibliotheken entdeckt, nnd hat daa
nicht minder groß*» Verdienst, durch seine lesenswerte Monu^'raphie ihre wissen-

»chafllirlie Wilrdij^iiuf; inauguriert zu haben. Wiihrcnd einer lleise. die ihn im
Jahre iWii in seine Heimat führte, besuchte Babine, ein Beamter der Kongreü-

Biblietiiek. aodi Sibirien, nnd war nicht wenig überraacht, in Tarakanofe, einem

wert der am Jenieaei gelegenen Kreiaatadt Kraaneiarak eine PriTat-Bibliothek

IQ finden, die an Fülle ond Wert kaum einen Vergleich mit den großen

russischen Staats^Büdiotheken zu .»cheuen hat. In der Tat, nichts kann über«

rwchehder sein, nichts die Hinfälligkeit kritiklos überlieferter Vorstellungen

erweisen, aU die verblüffende Tatsache, an der äußersten Peripherie unseres

Kakarkreises ein Institut zu finden, daa wir gemeiniglich als die KrOuung und
in Abaeblaß feiaater Kaltnrregnngen ansnaehen gewohnt waren: Eine Pri?at-

Biblietbek, und dam eine, die faat alle die hiatoriaehen Privataammlnngen dea

«aropäi«chen Westens und Amerikas weit übertrifft, gleichfiel ob Zahl oder

Bedentunj» ihrer Bestände zum Verjjleich lierjingezogen werden. Und da< Hllea

ohne Lärm, ohne Reklame. Nur dem Zufall, daß ein Bibliothekar iuilIi ^Sibirien

verschlagen wurde, danken wir die Kunde von dieser im Herzen Asiens gelegenen

BibKediek. Und daa in einer Zeit, in der ein Heer geach&ftiger Beporter nicht

«•de wird, nnaere Oednld mit spaltenlangen Berichten nber angebliche raaaitche

Zostände auf eine harte Probe an atellen. Der Inhalt dieser BQcheräammlnng
ist in Baline's Buch in großen Zügen angedeutet, au dieser ^^telle kann nur

«nf die verdienstvolle Schrift hing^ewiesen werden. Es genügt zu sat^'en, daß die

Bibliothek Yudins ohne Zweifel zaiilreiche nichtrussisclu- Werlte beiierbergt, daß

ake? ihre eigentliche Nute von dem ungeheueren Keiclitum an russischer Literatur

bMtiaint wird, den sie besitsi Eanm etwas ist dem rastlosen Sammler ent-

gangen, waa in wiaaenachaftlicher nnd in schöner Literatur raaaiadie Federn der

Nachwelt überlieferten ; Man kann sagen, daß die Cr*^me der russisch«n Kultur

in den hO.O( 0 Händen, die Yudin aufspeicherte, ihren Ausdruck (,'efundeu hat.

Der Ho-itzer dieser Samnilnng, ein einfacher Kaufmann hat mit Hüf^ eines

•befaagiiciien, aber keineswegs außerordentlichen Einkommens" in 23 Jahren

disssn Bdiats angehinft nnd deh damit in die erste Beihe jener Minner gestellt»

4is darch ihren Sammeleifer ihrem Volke nnd der Weit einen kaum hoch genug
si ichitieaden Dienst erweisen. Es wftre nicht Obertrieben, Yadin dieselbe Be-

dettaag für BaBiand snsnerkennen, die der zweite Graf von Spencer in der

4*
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Oeiitesgescbickto Snglandt beritst Dm stattlieh« htndicbriftliche Xatoml, i»
Tiidiii erworben hat, erhabt aeine Bibliothek aar Fnndgmbe für Hiitoiikar

Bafilands. So ist er auch — da wir schon im T«rgleic1ien sind — wert d«r

nissische Harley zn heißen, ßabine hat aus diesem wertvo!lr ?i hamlschriftlichen

Rfstand mit Takt »'inige Stück»' be<:(liricben und roproilnziert. die selir interesBante

iJuiiumente der liistorischea Beziehungen Kaßlandä zu Amerika darstellen. Di«

Sahrift ist gefällig ausgestattet, nicht ihr geringster Wert sind di« nhlfeiefacB

IllutratieBeiit ans denen die Wiedergabe dea ebarakterToIlen Köpfet Tadiss

hervorgehoben sei. Ein unwesentlicher Irrtum des Verfassers auf 8. 25 aai faieait

richtiggestellt : Der Vater des „Tron Cliaiicenor" hat tich niemals mit Kriegs-

gcliriftstclleroi beschäftigt und hat — außer seinem Sohne — nichts veröffentlicht,

war auch nie Graf. Graf Friedrich Wilhelm Bismarck dagegen, der einem ziemhcb

entfernten Zweige des Bismarck'scheo Baases angehörte, hat 1820— 1831 zabl-

reicbe Werke fiber «Benterei* geaebrieben nnd stand auch gelegeotiieh in

msaischen Diensten. Wae an Babines Bach empflndlieb stOrt» ist die IntsT'

löliierung des englischen und des russischen Textes, ein Verfahren, das bisher

nur bei Sprachführern üblich war. Ein Nacheinander w&re im forliegenden Falle

einem Nebeneinander eotschieden rorzuziebeu gewesen. C—IL

AUS ÖSTERREICHISCHEN BIBLIOTHEKEN.

(Von der k. k. Hofbibliothek.) Die Hoflfibliothek hat im letzten Jahre

8üW(>lil «iuich [Schenkungen als auch durch Ankauf eine bedeutende Vernichrang

in ihrem Uaudt»chriften- und Porträtbestande erfahren: Seine Majestät der Kaiser
gerobte ein Eseroplar der pricbtigen Photographien^ welche J. Bernhard ta

Zlostemenborg von den Bnrgtheaterdarstellern des «Oyges nnd sein Bing*

(8 Ulatt). des „.Armen Heinrich" (9 Blatt) nnd der Jüdin von Toledo" (18 Blatt)

her.-ti'Htc. .1er Kupferstichabteilung zazuwei.sen. Ans dem Nachlasse d^^r Fraa

Bo schau in Wien wnrde von den Krben am 1">. Februar 1904 ihre umfang-

reidie Wolter-Sammlung gespendet. Sie umfaßt 1170 Furtrüts, zum größten Teile

buigialtigät adjustiert, daronter auch ein Aqnurellbild nad iwel TnaehteidiiHiBfiit

Brosebllren and Zeitangsaniachnitte, den GipsabgnS der Tilgner*scheu BArts

nnd der Totenmaske, zwei ßronzemedullen, 91 Silbermedaillen. Hof- u. Gerichts-

adrokat Dr. Heinrich Modern in Wien machte den hand.sclii iftliclien Nachlaß

Ansj. För.'ter's und seiner Witwe Florentine Förster der Bibliothek zum Geschenke.

Ders. ll e enthält abschriftliche Tagebücher Förster's. eine Reihe von Dekretes,

Zeiiuiig&ausschnitteu, Akten, Berichten, besonders auf die Gründung desDeataAaa

Tbeateia in Berlin besOglicb, Photogrsphien and eine grofie Aatograpbea-

samrolnng, die fast amttiehe tbeatergesebichtlich «iehtigan FeraOnliehkeitBB dar

zweiten Hillfte des 19. Jahrhunderts umfaßt. Von umfänglicheren Convolntea

pcicu die Briefe L'Arrotige's. Laiibe's. der Gf'istintrer, Dingelstedt's, Gottschairs u. a.

hervorgehoben. Durch die Munifuenz des iiolieii Oberstkämmerer-Amtes
wurde es möglich, einen großen Teil des Nachlasses der Familie Kettich

aa enrerben. Gerade dieser iat ßr die Hofbibliothek von besonderer Bedeataag.

nachdem er eine wesentliche Ergiasaag dea darch Faast Paebler geatiftetea

Halm-Nachlaases bildet Den Haapttail der Korrespondani bildeo die Brisft
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Halm's an Julie Kettich und die Ihren (zirka 230 Stück) und die Briefe Juliens

an üüm (1457 Stück), sowie dia Familienkorrespondenx der Retticira (zirka

9000 Stfld). tTater den ansUiligm Aatograpben Mitn di« gnOm Bricüuunm-

iaagm der FftniUe Tieek, der Loniee Neumnui, Paul HejM*s» Putlits*, Betfy
Ftoli's. sowie die wertvollen Handschriften von Ludwig Devrient, Josef Schrey-

Togel, il, Erik u. 0. besonders erwähnt. Eine Reihe von Manuskripten Halm's

bringen anbekaiinte Fassungen von Dramen wie ^Wildfeoer", „Eine Königin''

(später ,Donna Maria de Molina*), „So führt die Liebe" (später ,Der Sohn der

WUdnis"), das prachtvolle Albom, das zum Jubiläum Karl ßettich's 1871 herge-

stellt worden, entb&lt 41 sonet lieht reprodaiierte Fortritt ?on Borgtheftter-

«itgliedeni. In nllemlefaiter Zeit wird ancfa die bereite aUerbOebeten Orte ge-

nehmigte Einverleibung des B a r g t h e a t e r- Are h i TO In den Hiadeehfiftea-

Itind der Hofbibliothek dnrcliijel'uhrt werden.

Im Februar d. J, erhielt die Hofbibliothek von Fraulein I.nuise Breisky
in Wien ein wertvolles Geschenk, welches nicht nur den Uandscbritteubestaud

remebrt, eondem aneb den LitenAarbictorikem der Zolmnfk wülkominen tein

«ird. Ee eind dee ibre denteeben Obereetsnngen einiger dramatieeben Diditnogen

bdhmischen Dichtere Jaroilaw V r c h Ii c k jr (Emil Frida), der als Professor

der vergleichenden Literaturgeschichte an der böhmischen Universität zu Prag

«eit dem Jahre IBSb tätig ist, Fräulein Breisky hat schon im Jahre 1900 das

Lustspiel .Der Minnehof" im Druck veröffentlicht, die übrigen Uhersetzungeu sind

BW als Manuskript vorhanden. Darunter sind das historisciie Lustspiel ,Eine

Naebt aaf Karletein*, dae eine heitere Episode aae der Geecbiebte dieeer

renentieeben Bnrg inr Zeit JCaieer Karl lY, darvteUt» swei Lnetepiele, «elehe

klassische Stoffe behandeln, n. zw.: „Die Rache dee Katull" (1901 im k. k. Hof-

bargtiieater aiift,'.f flhrt) und „Im Ohr des Dionysios" und ein ilramatisches

Gfdiclit aus Böliniens Vorzeit unter dein Titel: „Drei Küsse". Außer diesen

Ineaterstäcken befindet sich unter den geschenkten Manuskripten die Übersetzung

des dramatischen Gedichtes „Bar-Kocbba", in dem die FreiheitskAmpfe der Inden

«Bier Kaiser Hadrian geeebildert werden.

Untere* Mitteilongen brachten bereits (IV. 88 ff.) einen Bericht über die

Bereicherung der Musikaliensammlcog darch die Übernahme der historischen

Bestände ans dem Arciiive der Wiener Hofoper. An der letztgenannten Anstalt

marlite «ich eine Neiiurdiiung der iiepertoirebestände unabweislich notwendig.

Mau niuüte für die Musikalien einen würdigen, mit modernen Repositorien

ausgesuttetw nnd mit den Znknnfitforderangen im Einklänge etehenden Banm
beben, der engleieb in der Nähe dee Kopitten- nnd Hneikinapiiientenranmet

gelegen wäre. Die Neuordnnng des Materials sowie die Leitung der Noa-

, Installierung des Archivranmes ruhte in der bewährten Hand des Direktions-

adjunkten Ferdinand Graf. Das Musikarchiv ist jetzt mustergiUtig und den

Bedurfuuseu vollkommen entsprechend geordnet. Bei dieser Gelegenheit ließ

sich nun noch manches fQr das Opemarchiv Entbehrliche aaetcbeidMi. Dieeee

Material wnrde, wie dat lehon Tor fttnf Jabien in Auitieht genommen, nnd be-

itittnt wir, ebenfall» der k. k. Hofbibliotbek ttberwieeen. Das wertvollste

Material ist unserem Institute in den S4 Partituren zugeflossen: C 1 a p i s s o n's

-.Fanchonette" ; Rossini's „Barbier von Sevilla"; Mozart's „Titus", „Idonieneo«.

.Entführung aus dem Serail", „Cosi fan tntte" und .Zauberflüte" ; Don izetti's

«Begimentstoehter", ^Linda TonChan»ouuii% ^Favoritm^ ; B o i e 1 d i e u's „Johann
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von Paris* und ^Weiße Dame"; Goldmark's , Königin von Saba"; B i z e t's

,Carmen"; Nicolai'» , Lustige Weiber"; C. M. y. Webers „überon", „Freisciiuta*

-und «Euryanthe*; 61 n ck*8,AlMiU*iind ,Orpheus"; H u m p erdin.ek's a&lMiit

vnd Gratet* ; K i e a i Ts «fivMigeUmuiii* ; R. W a g n' « r*s «BwDsi* ; H aU 7*1

„Jüdin" ; V e r d i's „Troubadonr", „Traviata" und .Das Requiem" ; M a s s e n e t's

^Glocltenspiel"
;
Meyerbeer's „Afiikanerin" nnd „n .lipit der Teufel"; B e e t-

b o V e n'.s „Fidelio"; T s c h a i k 0 w s Ic y's ^Pique Dame"; S a i n t - S a ö n s'

„Deluge'' und G o u n 0 d's „Fauät". Sämtliche Partituren sind in der Urfasaang,

>die meisten handschriftlich. Außer den Partituren ist aber auch Stimmeo-

materitU «bonfalla in d«r OrginalCMfaiig, ftberwiewn worden, ein Umstand, der

-dem krititehen Stodinm betondert sngnte kommt Unter dieiem.Material ist

•TiclItMcht am erwähnenswertesten jenes zo Mozarts «Don Jvaa", das bei der

eisten Aufführung des Werkes in Wien gebrauclit wurde.

(Universitätsbibliothek in W-len.) Am 30 Märt d. vollzog sich an der

UniTersitätfibibliothek ein wiciitigfs Kreigiiis, die Fertigstellung <its n- uen alpha-

betischen Bandkataloges, der nach seiner Entstehung und Einrichtung hier näher

besprochen werden toll.*} Wenn dab^ minderwiehtig erscheinende JBIaselbeiteii

oder schon, wenigstens in engeren Kreisen, Bekanntes berührt wird, so geschieht

'dies, um das zu gebende Bild zn einem TOlIstSndigen zu machen, wie anderer-

seits in der Erwaijui!'.'. daß ein neuer Gesamtkatalog für eine Bibliothek das-

selbe ist, wie für d\e Pflanze der Boden, Tiiif dem sie wächst und gedeiht, der

ihr Nahrung und Leben verleiht; er ist eine große Arbeit, an die jeder Biblio-

thekar mit gewissem Zagen und nur nach sorgfältiger Überlegung sich wagt, da
' er weis, dafl dies eine Leistung auf Jahre hlnans ist, daS wihrend der Dauer

seiner Amtsfllhmng eine nochmalige Umarbeiinng kanm mehr mOglich nnd er

daher zam Nutzen und Heile seiner Anstalt etwas Gutes und ffir die Dauer
Brauchbares zu leisten verpflielitpt ist. Darnni sammelt er mit Vorsicht eigene

nnd fremde Erfahrungen; seine eigenen un dem gewohnten alten Kataloge ge-

machten bind meist negative und zeigen ihm, was er itn neuen zu vermeiden und

la rerbessem hat, aas den fremden* lernt er die Yorsfige anderer Katafog«

kennen, ans denen erreidien Nntsen tiehen kann. — Der alte Bandkatslog war sa

Anfang der Fünfzigerjabre in 18 Foliobänden hergeetellt worden, von denen

dann mit der Zeit vier auseinander geteilt werden mußten, so daß schließ lieh

•22 Bände auflagen. Der Bestand war in alphabetischer Heihenfolge auf den ersten

Blättern geschrieben, während die rÖckwärlig<'n. leer gelassenen Reserveblätter

für den Nachtrag bestimmt waren, der in Gruppen oder Spatien, gewöhnlich
' nadi den ersten 2->8 Bncbstaben des Schlagwortes sosammengefaßt wurde. D«
'der Umfang dieser Grnppen nach dem damaligen Bestände beetimmt ward«,

'verorsachten das kolossale Anwachsen der Literator. die Entwicklung der BibHo- .

thek und der durch crliuhte Dotation gesteigerte Zuwachs wie die Ersclieinung,

daß gewisse i^chlagworte seltener wurden und fast ausstarben, die anonymen Sehlag-

worte gegenüber den Autorennamen an Zahl bedeutend abnahmen, ein ungleich«

miOigM Anwachsen der einzelnen Spatien, die nar mit großer Mühe (bei

„Schmidt' B. B. warde es Torsocht) nntorteilt werden konnten, da bei dieker Arbeit

die gante Grnppe nw geordnet nnd abge8chrie1»en werden mnfite. Das 'Spatien-

- System hatte sich in der hier i^gewendeten Form nieht bewfthrt und b^ Nach-

•) Vgl. den Aulsata Doubiiers M. d. U. V. f. B. VI. 111 ff. ,
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fichlageo großer Schlagworte, die oft 10—26 SeitoQ umfaßtea, schwere Hiuder-

Bin« bertitet . Wurde dsdtircb di« VorbeniUiog einM wmm Kaialoges Mhr
wAiuMliaiiivait, ao «nrde lie dnwb deo teblMbteii ZoBUnd, man kttanta Ufen
durch die totale AbnOtsuDg driugetid notwendig« Der HertteUang dea iienen

Kataloges gingen natürlich lange Krwftgangon nnd Beratungen voraus. Das

Katalogziiunier nmßte vergröÜert, da jetzt flu Rfmde aufgelegt werden sollten,

die Geldmittel bewijligt, die Einrichtung beüiiiuutt und eine instraktiuii ausge-

arbeitet «erdaa» Die beiden enteo Fragen worden dnreb nunifieiile« Entgegen-

fcomnen der Bebdrden galftai, die letsterea mofite man dordi eigene Krafk er-

ledigen. Ala Format sollte das bisher fibliche Großfoliu beibelialteD« - möglichst

starkes Papier verwendet und der Katalog einseitig geschrieben werden, so daß

aaf der Vorderseite der biglierige bestand in genauer alphabetischer Folg'\ auf

der Rückseite der neue Zuwactm zu stehen kam. Die Ausarbeitung einer Instruktion,

die nähere Bestiromungen über alphabetische Anordnung, über Einreihung der

Krjptonyme und die Kflrsaogen bei der Beteiebnnng daa absnaeb^ibenden

Textee, Icnie alle Beeonderbeiten und wiebtigen Pnnkte anaAbriicb nnd saeh»

gemäß beröhrte, tibernahm der jetsige |[a8tea Dr. v. Grienberger ; er erhielt

auch die Leitung der Arbeit, unterzog sich seiner Aufgabe mit großem Kifer

und Umsicht und führte auch mehrere Neuerungen ein, die den Katalog von dem

früheren unterscheideu. Ihm wie dem damaligen Vorstaad Uofr. Dr. Grassauer

iat ea vn danl^en» daA die Saebe mH ollem Emrt in AngriJE genommen nnd

raseb weitefgefttbrfc wurde. Am 11. DeMmberl902 flbemabm der Unteneiebnele

die Leitnng der Redaktion und wurde in-dieeer Verwendung von dem im Sommer

1903 neuernannten Bildiothekar Kegierungsrat Dr. Haas bestätigt Von dem für

die Universitätsbibliothek sehr wiciitigen uinl einschneiil>Mi(ien Zeitpunkt der

Amtsübernahme des neuen Vorstandes an wurde die Autiassung viel freier, die

Zugeständnisse an die Praxis des Nachschlagens weitgehender. Der Umfang des

Heven Xatalogee wurde mit 60 Foliebinden (in 88 Zeilen per Seite) beatimmt

nndswai ASBiade,B6. Q^X>% £S,F8, 08. H4»J8, K8kI8,|l4,N
und 0 2, P 3. Q und R 8, S 7, T 2. U und V 2, W 3, X, Y nod'Z 1 Band. Da
die Bände wo möglich mit dem Anfantrsbuchstaben abschließen sollten, konnte

.ihr Umfang nicht voilig ausgeglichen werden, so daU die Zahl der Eintragungen

und der Blätter — auch die Handschrift der Schreiber fiel ja hierbei ins Gewiciit —
Mbwankt nnd aich iwiaebcn lidn 5500-9000 TIMn nnd 884*50 Blittem be-

wegt^ Ei|i beaonderer Tonng dea Katalogee iat die aehon oben berflbrte leiebte

JBmenenuig der strengen alpbabetiaeben Ordnnng. bt die Bftokieite mit Nach-

trägen angefüllt, so wird das eine Blatt herausgenommen, auf 2 oder 3 Blätter

(da der Nachtrag in der Kegel in engerer Schrift eingetragen wird) in neuer

Anordnung umgeschrieben und in dieser Form wieder eingeheftet, besiehungS'

weise eingeklebt. So ist denn dieser Katalog in Waiirbeit eio ewiger, d. h. so

lange das Papier den Anlbrderangen dea Gebrancbea Widentand Lnatet. Der

Fall einer notwendigen £rnenemng dflrfte im allgemeinen ni^t aobald eintreten,

denn als eine Ausnahme kann es nur betrachtet werden, daß das Freiwerden

des Nachdrucks von Grüljiarzer'n Werken eine solche Umschreibung bereits nötig

machte. Die Zwit^riienräume sind sehr enge und umfassen eben nur jene Titel,

die entsprechend den auf einer Vorderseite stehenden zuwachien. Die Übcr-

aebriften ^d nnr Kftpfe nnd nicbt eigentUehe einander pnaidiHeBende Spaftien»

beieidinnngen, geben daber b)o0 die aaflUiige er^ nnd lotste Eintraguig der
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Seite an; demgemäß wurde auch die Bestimmang getroffen, daß Nachtr&ge, die

Mdi ttieht «nf df« folgende Seite geboren, mf den Btckteil der vorigen einge-

tragen werden tollen. In mehreren Punkten kem man den Beddrlbitien der

Pr.nxis entgegen. 8e Kunächst hi der Trennnng der gleichnamigen Antoren, deren

Werke in Gruppen nach dein Alphabet der ersten vorhandenen Schriften »»e-

or«inet sind. Später trtip nmn sich mit dem Gedanken, diese Gruppen der rer-

achiedenen Karl Huffmann, Johann Majer, Joseph Schulz u. s. w. chronologisch

eneinandemreilien, gab aber den Plan, der maneben Vorteil verapraeb. wieder

nnr, um die Gleiebnumlgkeit der Arbeit nicht in etOren. Dleee Trennung machte

der Redaktion viel Mähe, sowohl durch die große Zahl der gleichnamigen Aatoren

wie «Inrch ihre oft variierende Schreibweise ond die Veracbiedenheit der Quellen,

die denselben Verfasser bald als Maver, bald als Meyer o. ä. aoffflhren. Nichts-

destoweniger wurden seliist stundenlanire Nachforschunpen nicht geschent. um
die Differenzierung, die mit anderen Aufgaben die Redaktionstätigkeit zo einer

bibliographiach-wiaaenachaftlichen Tätigkeit erhöhte, nach HOglichkelt genau

durehinfahren. Bine fernere Forderung der Praiia erf511t die Anetdanng nach

dem iweiten Schlagwort. Ursprünglich nur hei ungefähr 20 groBen Ordnungs-

worten wie Festschrift, Geschichte, Sammlung'. Zeitschrift n. s. w. in Aussicht

^jenonimen, wurde dieses Vei fahren unter der Ägide Haas von dem Bnchstaben M
An auf alle anonymen Schlagwurte, die mehr als eine Seite einnehmen, aus-

gedehnt, eine gute Torftbung für den bevorstehenden Schlagwortekatalog. Im
mien Teile A~*lf wird die TJnterlaaanng dieser notwendigen Neuerung in ein-

seinen FftUen, wie Beitrige, Bemerkungen u. i. durch naehtiigliehe Umarbeitung

wettgemacht werden. Als zweitea Ordnnngswort wurde das im Titel vorkommende

ond dem lulialt des Buches am meisten entsprechende Schlagwort oder, wenn

ein solches im Titel nicht vorkam, ein diesem »inngemfißes gewählt, sofern

niciit ein häufiger vorkommendes Substantiv die Gruppenbilduug empfahl; in

diesm Falle erfolgte die Anordnung innerhalb der Gruppen nach dem dritten

Ordnnagsworte. Die antiken Antoren sind systematisch nach folgenden Prinsipien

angeordnet: Den Gesamtausgaben folgen die Ausgaben mehrerer Werke, dann

die Einzelcditionen ; in jeder Gruppe gehen die ohne Herausgeber, nach den

Jahreszahlen geordnet, denen mit Herausgeber voran, welch letztere naih diesen

Namen aneinander gereiht sind. Zum Schlüsse folgen die Chrestomathien und

endlich die Übersetzungen nach den Sprachen, innerhalb der einzelnen Sprachen

genan nach denselben Ornndsitien wie die Texte geordnet; Auegahen mit

gleiehiettiger Überaetsung stehen unter den Ausgaben. Da die lateinischen Ober-

Setzungen der griechischen Werke meistenteils alt sind, wurden sie den lebenden

Sprachen vorangestellt. Ganz ähnlich sind jene modernen Autoren behandelt, von

deren Werken die Universitätsbibliothek zahlreiche AusijabeQ ihr Eigen nennt, so

Petrarca, Schiller, Scott, Shakespeare u. s. w. Die gvstematische Anordnung ist

durch Unterstrsichen der Ivetten Sehlagworte, Gruppen. Herausgeber auf den

ersten Blick kenntlidi gemacht. Die Vorlage ffir den Schreiber — drei Diener

und ein teitweise aufgenommener Schreiber besorgten die Kopierung — bildi te

der Zettelkatalog, der gegenwärtig 640Kästchen mitdurchschnittlich 750- HOOTitel-

kopien umfaßt. Die Zettel wnrden einzeln überprüft, der Text sinngemäß tunlichst

gekürzt, w<rbei ein Vftr Anfang der Arbeit zusammengestelltes Verzeichnis der

anzuwendenden Abbreviaturen ein durchaus gleichmäßiges Verfahren ermöglichte,

und mit Bleiitift «um Abschreiben beieichnet. Nctflrlich galt es da mannigfiMhe

Digitized by Google



— 118 —

üngleichheiten xu tilgen, Auslassungen zu ergänzen, darch bibliographische

FortohaDgen die Werke eieee Autors zusammenzubringen, durch Hiaweite ein

AvMiBandevreifleii fir die Zakuft m Terhfiten. gleidmemige Anterea degegen

ra tdieiden, die Anerdiniqf. umIi den iweiten Ordnugtvort eeniiBehaiWr

flgrttematisehe Gruppen zu bilden, kurz es war eine rielseitige und keisetirege

reis mechanisch*«, jeden Bibliotheksbeamten erfreuende Arbeit lO leisten, die

reiche bibüogiaphische Keuntnisse erforderte und dieselben durch fortgesetite

Übung erweiterte. Die richtiggestellten und streng geordneten Titelkopien

irafden dana snr lekbttrea Beibehallanf dar Baibtafelga nauMriert aad voa

dea Sehreibera fibertragea, deren Arbeit daan abermals retidiert «nrde. Am
28- Mai 1901 warde mit den Vorarbeiten zanAebit probeweise, erst sp&ter mit
oller Kraft begonnen. nni 23. Dezember 1904 die Redaktion beendigt, am
30. Mfirz r.t05 der 60. Band aufgelegt. Die Arbeit, die auf fünf J ihre reran-

schlagt war, nahm dauernd sechs, Torflbergehend auch mehr Beamte in Anspruch.

H. B 0 h a 1 1 a.

(Universitäts-Bibliothek in Innsbruck.) Das erfreuliche Waclis^tnin der

Bibliothek bezeugt die Tatsactie, üaü aufangs Mai d. J. die Zahl der Bücher

dae «weite Baaderttaneend fibereehrittea hat. Ale wobltttige Polge des Tariner

Bibliothekabrandet iit es ansaMbeo, dafi die ünterriehtsTerwaltang fftr Aaslagea,

die snr Sichemag dei Biblietbekq^ebAadet gegca Feaersgefafar dieaea, 2706 Eroaea

iMwiUigt hat

VEREINS-NACHRICHTEN.
Am 4. April d. J. fuid eine Aatacfaafi iiti aag statt, die vom

Obfliann Hofrat . Karabacek mit der Einladung an den Yeida, die aeaen Räume
der Hnfbibliüthek zu besiclitigen, eröffnet wurde. Regierungsrat Haas kün^liete

einen Vortrag übt-r Bücherschädlinge an in der Hoffnung", in der Belebuii),; des

langsam pulsierenden V'ereioslebens durch Vorträge und Veranstaltungen zahl-

reidie Nachfolger sa fiadea. fa der Erwägung Ähnlicher Orfiade warde be-

schlossea, dea lahaber der Dmckerei Holsbansea am die Erlanbais eiaes

korperatiTeB Besuches des Tereioes zu ersuchen. Nachdem der Vorsitzende Nea*

erwerbiinjjen der Hofbibliothek bekanntgegeben und der Kassier Dr. Hinimelbaur

ein Aktiv-Saldo des Vereines vorgelegt hatte, wurde der Antrag, die diesjährige

Hauptversammlung am 13. Mai abzuhalten, zum Beiiclilu^se erliuben, u. zw. in

Wiea, aieht, wie Torgeschlagen wurde, in Admont, wohin gelegentlich eia Ausflug

aateroomaen werdea seilte. la der Frage dw Pfliehteieroplare, die la absehbarer

Zeit den Prefi>ABS8chn0 dea Abgeardaetenhsnses besch&ftigea wird, wurde be-

sehlessen, die Biagabe des Vereines (vgl. M. d. 0. V. f. B. VII. 85. 142) nochmals

zu unterstQtzen und persönlich beim Referenten des Preßgesetses Abg. Doktor

Sjrlvester vorzusprechen*

Kiner Einladung der Direktion der Hofbibliothek folppnd. besichtigte der

Verein am 10. und nm 11. April di" nengeschaffenen liäuine dies^« Institutes.

Hofrat V. Karabacek ubemabm eelbst die Führung durch die Bännie und

gab ibeiall fie aftigen Erliaterangen. In einer der aiehsteB Mammem soll disea
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Erweiterung der Hofbibliotüek uusführlicb gewardigt werden. Hier soll nur der

Eindiuek; den dl« Befiebtiguag auf die Besucher mMlite, flflehtiff akistiert

werden. Trotz det iehr utttdiehen BadMuroa, daS die Hefbibltotliek nielit eia

«ei^eaae nach modernen Gmndtttcen erbettee HeimeriialteD hat, wurde allgemein

anerkannt, daß eine irerartem greniale Raamaagnfltzurif!^ dem allerdings schon sehr

begründeten Verlangen nach einer radikalen Umgestaltung der Dinge so weit

als möglich Kechnung trog. Oiine Zweifel darf der gegenwärtige Leiter der Hof-

tibllothek dazu begläekw&nsch t «erden, ded n seiner Energie gelang, mit vialift

alten durch die henbrinkten BaaniTerfalltniiee TeraehaldoteD Übelittaden einmal

grtndlieh anfkaränaien. «

^acii einer langen Wiuterpause fand am 29. April d. J. ein überaas gut

beaaehter Vereinsahend statt, der vom Voraitxenden Hofrat v,Karabaeek
geleitet wQvde. Der Direktor der Wiener üni?ersitäts-Bihliothek Begierungsrat

Haas liielt einen Vortrag „Ü b e r B ü c h e i f o i n d p im allgemeinen und
tierische im besonderen". Der Vortragende erklüite zunächst, dnü er

nicht in der Lage sei, den Gegenstami erscliopfend zu heliandrln, sondern nur

eine Zusammenstellnng mehr oder weniger bekannter Tatsaclien bieten kOnne.

'Kach einigen einteitenden Bemerkungen ttber Beotitzung und Erhaltung der

Bibliotheken, einer Aufgabe, der sich Teraehiedene Elemente wie Fenfer (Bitie,

Lieht), Waater (Dampf, Feuchtigkeit), Staub und Rofi, der Mensch selbst, rer-

ichiedene Nagetiere, endlich eii.e großo Zahl von Insekten feindUch gegenftber-

stellen, erwähnte er, daß viel« Werkt; durch Feuer zugrundegegangen seien,

be^ipracli sodiimi die verheer-tide Wirkung des Feuers in Biblictheitfu und sah

in einer guten Bauart deä liibiiotbeksgebäudeH das iiict^erste Littel ^egen Feuers-

gefahr. Jede große Bibliothek soll ein eigenes GehJUide haben, (las veu allen Seite^i

freistehen soll; 'ferner sind womöglich Holsböden, Holsdeekeft, hOhteme liach-

stfihle, hBijseme Türen und derartige Büchel-Stellagen zu vermeiden. Es ist

wünschenswert, daß nicht ein einziger großer Relegraurn hergestellt wird, sondern

mehrere kleinere, durch fcuersicliere Wiinde abgeteilt. Der Beleuchtung und Be-

heizung ibt die grOlitc Sorgfalt zuzuwenden
; empfoiilen wird die elektrische

Beleuchtung und die Zentralheixong. Die Leitungen der elektrischen Beleuchtung

aind in BOhreu zu fQhren uod bei der Zentralheitnag beaejiders die Verbindungs-

stucke SU siöhem. Das Gebinde soll viel Licht und Luft haben, in den Mägaaineii

Ist das Drahtglas anzuwenden. Z'ir Wasscrgefahr übergehend fuhrt d r Vor^

tragend*^ an, 'laß viele Bücher vom 3Ieer verschlungen wurden und durch Ube^-

schwenuuuiigeii ndor durch den Trauppoit am Wasser zugrundegegangen seien.

ist eine bekannte Tatsache, daß, was bei eiiiem Brande das JTeuer nicht

T«rsehrt, m^ist dem Waner tum Opfer f&llt. Gegen das Herehjregnen sind die

Glasdächer öft^r zu unte;sncheito, dib B^dfanten dQrfen nicht tropfen u. s. w. Die
Bibliotheksränme sollen trocken sein; denn sind sie feucht, so entstehen Moder-
llecke, die Bflcber verschimmeln und vermodern. Eisenbestandteile rosten u. s.w.

Andere Feinde sind nuch Staub und Kuß, daher soll ein Bibliotheksgebäude

an keiner staobigeu Straße stehen, entfernt von Fabriksanlagen, da der Kuß
Büciier, Kupfer etc. beschmutzt und der Staub die brutstatte vui) Terschiedcuan

S«bftdUiigen^ ist. Audi 41« BeUiung soll mUig aein, denii bei gfafier Qitas wird
das Papier brüchig,- «od Hols und L^er leiden ; bei Zeatralhaiaungeu sind
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Waraenrcrdniifliingsapparat« anfia«toU«i« Direktes SoDnea]i«li| fe|iid«t» Papier

vergilbt» Ledjsr. niid- Stoffe verbiMeeD. Ist Gaibeleaehtaiig eiog^hit, to iet gro06

Yoniebt gegen Gaeexploiionen nötig, ferner entwi|s]celn eidi beim Verbrenaen kleine

M«»n<^en von Schwefe Lsäare. welc'iie Papier, Leinen- und BnnmwfltlUtekffe angreifen.

^2\ftch Versuchen von Prof. Lieben.)

Aach der MeuscU ist ein großer Bncherfeind. pie Gewalt, «Im Heidentum,

die Inqnitltion nnd die Befonnntiatt haben idde Bftelier venyditet. Aofier diesen

"OffitieUen yernichtnngen kamen nnd kemnen noeh tilglieb abilehtliolie nnd naab-

eichtliebe SebAdlgaBgen Tor. Karten» Plftne. Portrfits, Bl&tter de« Textet, gaase

Abbandlangen werden heraasgerissen. Initialen. Miniataren, Autogramme, Ex

Ijhris werd*>ii herausgeschnitten, der 'lest vprschmiert, einzelne Stellen farbig

unterstricii-Mi ; man üudet Tinten- uiui Ff ttfleckeii. Büge, Risse u. 8. w. Kinder

ond Diensiicute beschädigen oft Bücher, bei Aufzügen fehlt nicht selteu die

. nötig» Torsorge, Bnchbiodet verecbnelden mancbe Werke. Ancb bei Hinterlaesen-

.achaftan ging manches Bncb früher suf^nde. Ebenso sei der Unsitte, Holi>

•achnitta, Knpfer,. Titel, Druckerzeiehen ta bemalen, so manches Buch zum Opfer

t'cfallcn. So sind noch heute Unverstand, Nachlässigkeit, Bequemlichkeit.

Samnielsucht und Verrubunt;; groLie Feinde der Bücher. Weiter geraten oft Mäuse

and Katten in Bibhutbeken. gehen auf Pergament und Leder, und zernagen oft

Bächer in entsetsUcher Weise. Dagegen seien die am Boden augebraebten

y entilationen mit engmaschigen Gittern in versehen, Kaisen sn bähen, Batten-

gift ansnwenden. In alter Zeit sachte man sich gegen diese Nager sn sdifltcen,

indem man das Papier nur anf einer Beite beschrieb and die andere mit Cedms
oder SafTranfarbf bestrich.

Zu den liiSL-kteii üb- r^'eii. iid erwähnt der Vortragende ihr Bekanntsein

und ihre Schiidigungeu int Aiteituui und im Mittelalter und ging «odapn aaf

•^Preisansscbreibaogen von Güttingen, lions nnd Paris Uber, bei welch Jetsterer

Dir. --Bolle durch .seine eingehende Tortfiffliehe Ari»eit den Preis errangen hat

und der auch bei der von der k. k. Zenltal-Kummission fflr Knnst und hist^r.

. Denkmale eiiil)erufeiien Knqu<",te. betreffend die Konservierung von Kunstgogen-

etäuden am 10., 11, und 12. Oktober 1904 in Wien einen sehr iuteressatiten

.Vortrag gehalten hat. Nachdem er noch die vorzüglichsten Arbeiten über dieses

Thema aufgezählt. bat. ging Keg.-Kat Hb»» tn den eigentlichen Schädlingen über.

- Ifan kennt gegenwärtig »ehr als 100. Ale HanptTertretef gelten die der Kluse der

•Aineideae ahgehörigen, AnoÜum pvtkum, Anokium «IrioAiM, X paiuoeuM,

•iliio^in moUe, Ptinu» für und Flilinu» peetinieomit. Sodann die der Klasse der

•Clanieofnia zugehörigen Dervff'ini wie i>«me«<et iardariu», DtnneMe» Msotor»

AUugenuf pellio und Anthrenn» »tuaeorum.

Dann Tenrbrio molUor und seltener BotU-ychui li/poi^raphus ut hOUerneu

. Bftehargcstrilea.- Aneh SalUea nnd terntt finden sich in den BihliQtheken, Ton
dan SchmetterliDgen sind die 21meae^ Oeeejiftom jwemioivrfleUa «nd i)^rali»

pktfithuiU» ab schädlich xn nennen. Von den Onhopferen, B'.atla orUatßiU», Bfalta

germanica und Lepima $accharina. Als minder schädlich gelten Trocte» pulacUoriu»,

T. divinatorin$ und Acnrus erudUtis und als nützlich Acelifer caucroidet, der al-;

. Feind der Bücherläuse und Milben gilt. Besonders gefährlich sind dio Teruuteu,

die zaiu Glück bei uns nicht vorkommen. Der Vortragende ging nun zur Be-

- sebreibnng ennalner Arten Aber, adgte de in N«tnra nnd- Abbildnng nnd legte

••TO» diesen Insekten aogegcüeae Bücher nnd einen beechidigten Kacton (Photo-
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graphie) vor. Bim«f kam er wieder anf die Güttiiiger Preinehriften zu sprediea

QDd bewmdeva anf die daria empfehlenen Sebttltmiltel nriek, n. nr^: 1. BnAw-
binde abscbafTen oder die iDBeren Deckel mit Staniol oder dflangeeehUigenem
Zinn biegen. 2. Die BOgen. ehe das Bach gebunden wird (wie maa beim
Planieren verfährt) durch eine AaflOsuntf von Arsenik. Alaun oder einem anderen

scharfen Salze zif^b^n. 3. Dem Kleister Alaun beinioiig^en und sich womöglich

des Leimes in beuieiien. Juchtenleder nehmen. Den Schnitt marmorieren» nicht»

OB wollenen Zengen mm Heften nehmen. 4. Die wnrmetlebigen BficbendirlDk«

entfernen — die Bretter mit Öl- oder Lackflmis gut anitreidieB. 5. Die Bflebee^

fitellagen nicht aus einem Stück, sondern ans Latten gefQgt, herstellen — die

Bretter niii Blech. Glas. Porzellan überziehen. 6. Franzbamie mit Terpentin über-

streichen. Die Kiiplär.der suUeii es mit verdünntem Scbeidewasaer machen.

7. Blicher nicht längere Zeit in flacher Lage lassen. 8. Bücher fleißig durch-

bl&ttem, läften. ansstaaben and aasklopfen. 9. Werden emptohlen Tabak, Terpentin.

Kampfer, Kalrona, Salbey, Thymian, Majoran, Roamarin, LaTeadel, Wermvt,
-Koiloqninten. Rente. Nnfilanb, Pfeifer, Ingrwer, Teer; Bfaam, Ambra, Ochaen-

galle, Sah. Alaun. Yitriolt Schwefel, Petroleum. Als das bewährteste Mittel gilt

noch heilte das regelmäßige Keinipeti. Abstauben, Ausklopfen und Durchblättern,

daß l^eim statt KbMster genommen wird, oder wenigsteus dfin Kleister Alaun

oder Absud der Itoi^kabtanie beigemengt wipd. Juchteuleder zu nehmen, i^t

ebenfalla ttblieh nnd ea wird der marmorierte nnd rote Sehnitt (Zinnober) ange-

wendet Die Bacherstellagen werden mit Lackfirnis ttberstrieben, mit Glaa belegt

oder ganz aus Kisen gemacht. Aach werden noch atarkriecbende Kr&uter nnd
Gewürze, daneben Alaun. Kampfer und Terpentin angewendet, zur Vernichtnntr

werden Schwefel und Tetrolenm nicht mit rniccht gebraucht. Mit Krfulg werden

mit frischem Kleister bestrichene Buciienliolzstücke während des Sommers au

einzelnen Stellen der Bibliothek niedergelegt, welche die Insekten bald für die

Eier in Beoeblag nehmen. Im Winter krieeben die WUrroer aae nnd sobald man
-an dem Holimebl sieht, welche Sttteke infisiert sind, werden sie sofort Terbrnnnt.

Betflglich der stark riechenden Mittel gilt die Ansiebt, daß sie nicht riel helfen,

auch Kampfer und Naphtalin nictit — ihre Wirkung kOnne höchstens darin be-

stellen, daß der starke Geruch das Hinzufliegen der Käfer und Motten abhalte.

Man verwendet anth Terpentin, KienOl, PatchouliOl, Karbol, Thyiuol, Naphtol

nnd ibnlidm Losungen. Die Wirkung einer KarbolMsung aaf die Deckel der

inflaierten Bfleher soll eine gnte aber keine naebhaltfge eeln. Dn Rien hat gute

Resnltate erzielt, indem er Benzin mit einem Schwamm auf die hnlzernen Stell-

bretler und in die Einbanddeckel tröpfelte nnd verrieb. Von anderer Seite werde

Formalin empfohlen, u. zw. werden die infizierten Bücher. Teppiche u. s. w. einer

mit Kormalindänipfen gesättiirten Atmosphäre in geschlossenen Apparaten längere

Zeit ausgesetzt, wodurch die Larven, Käfer und Mutten sicher getötet werden,

doch warnen die Chemiker vor der serstOrenden Einwirkung dea FormaBos anf

Farben, Eisen u. e. w. BeiagUch der Rettung kostbarer Stfleke werde daa Zapo|i

empfohlen. Als daa beste Mittel, die Insekten, ihre Larven und Hier in den

Büchern zu vertilgen, wird von Bolle nmi anderen der Schwefel-Kuhlenstoff

angewendet. Bücher, die von Insekten angecrrilVen sind und in deneti noch Larven,

Puppen oder Eier vermutet oder wirklich vorhanden sind, werden in eigens

konstruierten prismatischen Geftßen einer geelttigten Sohwefelkohlenstoff*Atmo-

spbii« ansgesetst, in der sie mehrere Tage verbleibea, wodnreb die Lwteo
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niid Pnppm and bei liagerer Daner dar Einwirknnf noch die Eier rerniehtet

wefde».

Da der Apparat nicht ganz gefidurlot iet» wird es sich empfehlen, solche

Vt^rsnche in einem lesoiuiern liauiiie vorzunehmen xxnA ein Siclierlieitsroiir in

Anweiiduiiq' zn bringen, wi^" Holle es konstruiert. Aber aticii dieses Mittel gelte

nur für deu Fall, daß man die vou den Insekten befalleuea üucher eruiert hat,

daher «ei et notwendig, fleißig nachsneobnnen, besondre xnr Zeit, wenn die

Kftfer ediwtanen. und w^fiAtig die Bieber tob Zeit t« Zeit m reioifen nnd
IQ klopfen. Du Terbbren mit dem Vaennni^Cleaner wflrde vielleicht einige Hplfi

gewihrent doch mätte es sich erst erproben und etwa auch noch verbeeienu

Mit einem Hinweis auf die enth.tandetie , Freie Vereinigung zur Erhaltung von

Kunstgegenstüii ie!!". deren VIII. Gruppe sich mit der Erhaltunif vüh Uuchern.

üaudächriften und giaphischeu Vervielfaltigungeu zu befassen iiabeu wird und

von "der wohl manchee dieebezügliche gQnstige Reinltat ra erwarten ist, eehlofi

der Yortragende seine Aoefllhrangen.

Aus einer reichen Erfahrung geschöpft und ein rülunlichee Zeugnis fQr die

anßerordentlithe Beberrselinng des Gegeiistandeh fand der Vortrag von Rt^giemn^s-

rat Haas den lebbaftesten nnd einmüligen Beifall der Versammlung. Eine

eigentliche Diskussion fand nicht statt. Nur der Vorsitzende benützte die Ge-

legenheit, die Äusföbruugeu des Vortragenden durch einige daukeuswerte Be-

nerkangen an ergingen. So empfahl er, bei der Büeberreinignng imprägnierte,

den Stanb abeorbierende Tfieber antnwenden und lehnte dM Oebraneh Ton

Petroleum entschieden ab. Sehr zweckentsprechend sei der Vaccum-Cleaner ^'gl.

M. d. ö. V. f. B. VIII, 150), der sieh in Bibliotheken überraschend gut bewährt,

und nur bei kostbaren Sloffeinbanden nicht euipfolilen werden köniif. da die

Qiementar.e Wucht, mit der er arbeitet, zarten Geweben schädlich werden kunue.

Zam SeUneee eteaerte llofrat t. Xarabaeek einige sehr inseresaante Beitrige

svr Geeehickte der Bftcherineektenbek&mpfang bei. In den arabischen Qnellen

finden sich zahlreiche Spuren dieses leidenscbafUichen, aber meist vergeblichen

Kampfes. Arabische Bibliophilen und die Verwalter der öfrentlichen Bibliotheken

in Bagdad, Damaskus und Kairo, unfähig, den Verheerungen der Mucherschädlinge

wirksam zn steuern, beschworen einfaclt einen Geist, namens Kubikedscb, gegen

die Insekten strafweise vorzugehen. Man tiudet ganze Seiten von Gebeten, wie :

,0 Eftbikedseh, hilf gegen die BfleherwArmer!' Tollgekritielt Die Frnchtlotigkeit

dieetr Bitten aebeint die Araber aber doch erfinderiach gemacht nnd eie ver-

anlaßt an haben, dae Übel an der Wurzel zu fassen. So soll sich bei <ier Papier-

erzeugung, als man daran ging, das Papier mit Tra^'nnt oder Hirsekleisler zu

stärken, eine Beimengung vou Koloquiutensalt {cucumia coiocynthU) vortrefflich

bewährt haben.

Unmittelbar vor der HanptTeieammlnng am 13. Hai d. J. wnrde eine vom
Obmann-Stellvertreter Regierungsrat Haas geleitete Ausschufisittung
abgebalten, der u. a. auch Dr. Eich 1er aus Graz beiwohnte. Nachdem zuerst die

einzelnen Verhandlunf;.s<,'e<,'enstände der Hauptversatninlung nocii einmal genau

festgesetzt wurden, wurde eine Reihe von Fragen, die aber das Stadium von An-

regungen nnd Vorschlägen nicht hinauswuchsen, besprochen. Es wurde beschlossen.

Aber alle dieee Fragen Krhebnngen zu pflegen, und die eintelnen Antragateller

wurden ersnebt, ihre Antiftge erst dann dem Aniscbusae wieder vonulegeni wenn

*

Digitized by Google



— 118

sie gestfltst darcb das nötige sitatistische Material, ein entscheidendes Votam

des Ansschasses erniüir!irlitt»n. Dr. D o u bl i er wnr.it> eriiificlitigt, atn 14. und

15. Juni in Posen versammelten deutschen Bibliotbeicare im ^iaiueu des Vereines

telegraphiscli zu begrüßen.

Aib 18. Iffti d. J. fand die dieq&hri^ gut bemhte HaaptTersAmm-
lung statt, in der Obmann-Stellvertretcr Regiernngsrat Haas den Vorsitx

führt»'. Als er8ti»n Pankt der Tagesonimiiig bestimmte der Vorsitzende die Vor-

nahme der Wahlen für die satzniigsf^emfiü erledigten AnsschiiÜmatidate. Während

dea Skratiniums, das Dr. Bohatta and Jlerr Jeilinek übernommen hatten, er-

stattete der «rate Schriftrohrer Dr. Donabaam folgenden Recbeitehaftibericht :.

.Heebansebnliebe Veriamnilang} Der AneeehoB beebrt sieb hieuit, Ihnen

eatrangsfemlA den Beriebt Uber das abgelanfene — neunte —> Vereil^jebr in

erstatten. Die Zahl der Mitglieder betmg 143 (u. zw. 185 ordentliche, 5 anter-

stnt/'iide und 3 Ehrenmitglieder) gegen 138 des Vorjahres, so daß sich eine

kieiiK* Ziiiuiiiriii' ergibt. (Jroü ki'unpi) ja <lie Veränderungen in unserem Mitglieder-

stunde nicht sein. Immerlim icöiiuen wir mtt Betriedigung eine Keihe von Neu-

eiatritten Terteiebnen ; nnd nur der Umstand» daß eine Aatabl von Uftfliedem»

die seit mehreren Jahren mit ihrem Beitrag im Rfiekstande geblieben waren,

nach § 9 der Satzangen gestrichen werden mußten, bewirkte es, daS die Qetamt-

lahl der Mitg-l ietler gei^enüber der des Vorjahres nur «nerheblicli gestiegen ist.

Der Aussclinß war nach dem Krgebnisse der in der Jahresvcr^nmnihiiivr 1904

erfolgten Wahlen and der darauf erfolgten Konstitaierung in lulgonder Weise

ittsammengesetzt: Hofrat Dr. r. Karabacek. Obmann; Regieruugäiat Dr. Haas,

eiater, Bibliothekar Or. Lasebitter sweiter Obmaan-Stellfertreter, Dr. Donabaam
erster, Dr. DoabUer sweiter Sehriftfübrer; Dr. Himmelbanr, Kassier; Drs* Crftweli»

Eichler, Geyer, F. HQbl, Korzeniowski, Matoseh. Schnürer. Tille. Weisz Beisitzer.

Die Redaktion der, Mitteilungen" unseres Vereines blieb in den Händen Dr. Crflwells.

der leider im November v. .T. schwer erkrankte, dadurch einige Monate den

Vereinsgesciiulten ferubleibon mußte und die erste Nummer des neuen Jabrgangeü

nicht selbst redigieren konnte. Bibliothekar Grolig, der sich bereitwillig dieser

Mibe oatenog, sei biefSr unser Terbiodlichster Dank ansgesproeben. Im Anseblnft

daran sei bemerkt, daß nnsere Zeitschrift sich nacii jeder Richtung hin erftvnlicb

entwickelt tind wir es wagen konnten, eine F>höliung des Abonnementspreises

von 4 A' auf 6 K (in Deutschland von 3 M. ')0 I't. auf 5 M.) und eine Redu-

zierung der Autorenhonorare eintreten zu la»ät-n, otine einen Rückgang in der

Zahl der Abnehmer and Mitarbeiter befürchten zu müssen. Finansiell sind die

alfitteilnngen* nun aach gnt fundiert, dank der regelmftßigen bedeutenden Sab-

ention des Unterrichtsministerinms, der sich die Uoterstatsnng durch dio

n.-ö. Stattiialterei zugesellt. So glauben wir in dieser Hinsicht unbesorgt in die

Zukunft bluken zu können. Von den beiden tiioßen Fragen, die den Verein seit

einigen Jahren beschiiitigten. der des Kinfulirzolls auf k;el»nndene Bücher and

jener der Pflichtexemplare im Entwurf des neuen PreÜgesetzes hat erstere im

Laufe des Jahres jene LOsung erfiihreii, die wir im Interesse der Bibliothekea

erlangt hatten« Im Handelsvertrage mit dem Dentseben Boich ist der «Bttober»

zoll* entfallen. Da nunmehr der Preß-Ausschuß des Abgeordneteuhnu.'ies .-^eine

Beratungen wieder anfpenotnmen bat. ist (iie Frage der Pflichtexemplare ilirer

Lösang n&bergerückt, und wir haben nicht versüarot, anseren Standpoukt neaeriich
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Btt bttoMB, indam wir uns nodiniftlt mit eio«r Eingabe t& den Prefi-Aiuaehiiß

g«weBd«i haben. Dftrfen wir lo mit Befriedignng nnf diese Zweige unserer

T&tigkeit und die erzielten Brfi^ge zurückblicken, .so trifft dies leider nicht in

gleichem Maße bei unseren auf die Hebung; dis inneren Vereinslebens jferichteteji

Bestrebungen zu. Unser Appell im letzten Jaliresbi'richt hat leider keine Wiikun^

geübt. Und so sahen wir nns genötigt, in der Veranstaltung von Vortragsabenden

eine längere Pause eintreten so lassen. Wir füllten sie zum Teil durch gemein-

same Besicbtigangen eis, tob denen ein Besaeb der Biwbelnbnnd*AQSstellung in

d«r Hofbibliotbek and ein Rundgang durch die neuen Leeeräume und Ifagasine

dieses Instituts erwähnt seien. Durch dns liebenswürdige fintgegenkoninien unseres

Obmannes Hufrates v. Kainbaoek wurde es auch unserem Verein ennögii'-lit

,

den Prunksaal der Hotbibliothek in derselbeu Ausschraückong und Beleuchtung

za bewundern, in der er anläßlich des Besuches des KOnigs vun Sachsen in der

Hofbarg zu sehen war. Die Jaage Pause in den irissensdmfUiehen Teranitaltnogen

des Vereins hatte den Erfolg, daft der ersts nach derselben ststtfiadende Vortrag

Mseres ersten Obmanni'StellfertreterB BegiemngsratsHaas über «Bücherschldlioge**

sehr gut besucht war, wozu allerdings nicht weniger die Stellung des Vortragenden,

wie der fesselnde und bisher im Verein nicht besprochene Gepenstand beitrugen.

Acknüptend au diesen Teil des Vereinslebens sei auch noch mitgeteilt, daß über

die Anregung, eine zwanglose Zusammenkunft der Yereinsmitgliedcr an einem

«lülerhalb Wiens . gdlegenei Orte au eranstalten — es wurde in erster Iilnie

Admoat ins Auge ge^t — deneit Verbandlungen schweben, die noeh nicht

abgeschlossen sind. Zum Schlüsse sei auch unseres kleinen Bibliotheksmuseoms

gedacht, das auch im abgelaufenen Jahre kleine Zuwendungen erhielt und dessen

Fornmlarien-Sammlnni; auch schon melirfat li benutzt wurde. Wie Sie aus diesen

gedrängten Ausführungen autnehmen wollen, glauben wir im Allgemeinen mit

dan Ergebnissen dM neunten Vereinsjahres nicht unsufiisden sein lu dArfen;

wid wir bitten Sie, falls Bis aur gleichen Ansicht gelangt sein sollten, diesen

Bcncht zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.*

Nachdem dieser Rechenschaftsbericht genehmigt und dem von Ür. HimmeU
baur Torgelegten und vom Kassenrerisor Regierungsrat Meyer riciititf be-

fundenen Kassenbericht Kntlautunj,' zuerkannt wurde, gab der Vorsitzentie nach

den Berichten der Skrutatoren das Ergebnis der Wahlen bekannt : Dr^. Kichier
Kersenowki, P. Hft bl* Hatosch wurden wieder-, Dr. Egg er?.llftlU
wald neugewihlt, simmtltcbe Mandatare mit dreijähriger Funktionsdaner. Mit

der Verkündigung des beifUlig anfgenomnienen Wahlresultates waren die fixen

Punkte lifr 'ra<.'esoi dnung erschöpft. Der Aufforderung' des Vornitzenden, weitere

Anträtre zur Debatte zu bringen, kam Dr. Kichler nach, iudcni er seine:i im

Vurjuiir eingebrachten Antrag, eine Vereinsuntemebmung in einem außerhalb

Wiens gelegenen Orte tu vtnmsl^taB, wieder aafhahm. Die Bebatte Aber diesen

Inst einstimmig begriftten Vorsdilag drahte sich nahetu auBseblieBlieh um das

We^' n dieaea projektierten Aosfloges. Gegen den Vorschlag des Antragstellers,

diese Zusammenkunft nach deutschem und englischem Vorbild als Bibliotiieknrstag

mit einem genau unirissenen Verhandlungspro<jramni in Szene zu setzen, er-

hoben sich Stimmen von Vereinsmitgliedern. die nur von einem geselligen Aus-

flug etwas wissen wollten. Schließlich gelangte ein. Vermittlungsvorschlag des

Vorsttsendsn, dia Zusammenkunft ala geselliges Unternehmen auftnfiMsen, das

duneh einen oder swei aus dem Orte der Veranataltung sich ergebende Vottrftge
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nur fsninneB kOui«, lar Aonabme. Die Wahl Att lantnl («l«ffeB«i und ferai«

für Bibliothekare sehr anziehenden Admont wurde allgemein gutgeheißen. Nach
der Aiiiuihtne des Antrages Dr. Eichler's, als Zeitpunkt den 24. und den 25. Juiü

d. J. zu wählen, und des Antrages Dr. Weis z, den Ausflug nur dann zu unter-

nehmen, wenn die Teilnahme von mindestens zwölf Kollegen gesichert sei,

schloß der Yorsitzende die Hauptveraaiujnlung mit der AofforderuDg an dea
AitBdmfl, lieh hehnfii Fettttolliiog der Zahl der TeifaMbniff «i dem projektfMtM

Aviflng an ilntUchd OaterrmebUehan Bibliothakan »i wandan.

PERSONAL- NACHRICHTEN.
Dam Diraktar dar Hafbibliolhak Hafrmt Prafanor Dr. Jaaaf Bittar v. K a i a-

bacak Warda das Komturkreuz des sächsischen Albrechtsordens mit dem Stam
verliehen. — Dem Direktor der Dniversitäts-Bibliothek in Krakau Dr. Karl Kitter v.

Estreicher-Hozbierski wurde aus Anlaß der auf sein Ansuchen erfolgten

Übernahme in den bleibenden Ruhestand der Titel eines liofrates verliehen. —
Der Skriptor an der Universitäts-Bibliothek in Lemberg Dr. Josef Korseuiowaki
wnrda tarn Kaatoa ao dar UoiTaraitUa-Bibliathak in Krakau . amaant. — Dar

Skriptar aa dar Bibliothak daa Jlnaanma darKOnigraiaha BMinaa a.H>. Prafaaaar

an der Universität Prag Dr. Vinzenz Z i b r t wurde zum Bibliothekar ernannt. —
Der Praktikant der Wiener Univprsitäts-Bibliothek Privat-Dozjent Dr. Karl E 1 1-

mayer Ritter v. Adelsberg wurde zum Professor der rumänischen Philologie au

der Universität Freiburg (Schweis) ernannt. — Der Assistent fiir deu Archivs-

«nd BiUiothakidianat dai Slnantminiilariiinia Dr. August Sehaeharmajr
wnrda tarn Konxipiatan amannt. — Dar Praktikant dar Stadiaabibliathak, in

Salzburg Dr. Ernst Ritlar T. Frisch warde auf sein Ansuchen an die Bibligtbek

des Ministeriums des Innern versetzt. — An der Universitäts-Bibliothek in Graz sind

Dr. phil. Ottokar Bobistit. Dr. phil. Alfred Möller. Dr. phil. Theodor S ch mid
und der Gerichteauskultant Karl Z h i s m a n, an der Univei sitüts-Bibliothek in Wien

der klassische Piiilologe Dr. Friedricii Wilhelm K 0 1 1 i g als Praktikauten einge-

tratan.— Dar Praktikant daa letstaranlaatitataa Dr. Iiatfaar Sah ratka r. B^ehtan-
atamm .ist ans dem Bibliothakadienst gasebiadan. -r Dar am 18. Dauasbar 1904

verstorbene Kustos Rudolf 0 1 1 m a n n wurde 1844 in Lemberg gebaren. Nach Ab-

Sülvierunf» d< r pliilosophischen Fakultät trat er lb70 in die Uuiversitrits-Bibliothek in

Lemberg ein und wurde 1876 als Skriptor nach Krakau vorsetzt, wo er 1900 zum

Kustos aufrückte. Kr arbeitete auf dem Gebiete der polnischen Literatur und Kultur-

geschiehta nnd nfttxta in sainan Abhandlangan toc aUnn Arahifmatarialian ana.

Von dar Kritik baaonders anarkannt aind saina Qaalleaforachnngan: Eraim
Gliczner Skrzetuski. 1886. — Stefan Witwicki» »ycie i dzieta. 1879. — Juliusr

Korsak jego zycic i dzicla. Przegli|d polski 1882. — Dyarvüsz Taszyokiego z drogi

tureckiej. Klosy. 1883. — Jati Pawel Woroniel. Krakow 1S9.'5. — Adam z Brusilowa

Kisiel. Krak6sv. lÖäö, in denen üttmann u. a. niarkanti* < Je.-talleu der puluischeu

Geschiebt« monographisch behandelte, (jenaunt werden aucit »eine Arbeiten: Bei-

triga sur XnUnrgasabiahta dar polniachan Franaa im XTL und XVU. Jahrhnndart.

Krakau 1884. — Zar £maniipation dar polaiaahan Fraaanwalt. Wian 1888. — Er

baiabiftigta aiah aneb mit dar didaktiachauFraga, wia darUntarriebt im Daataahaa
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für die polnitehen Schalen eiosnrichtea tei und Ug^ seine tbeoretitehen Be-

merkangen in einem Sehriftehen nieder. Als BibUotheksbeamter war er eine ge-

wissenhafte Arbeitskraft. — Am 27. März 1905 starb in Innsbruck der ehemalige

BibllothekshtMinte Dr. Leopold W «> i n d I. Er war 1857 zu SalzburL' f,'eboren, stndit^rtp

in Wien und Innsbruck klassische Philologie und widmete sic h zunächst schriftstelle-

rischer Tätigkeit. Der Wunsch nach einer sorgenfreien Lebensstellung bewog ihn, sich

dem Lehrberufe zaiawendeo, er trat am Innsbrucker Stast«gymnasiam ab Supplent

ein. Allein trete seiner Begabung (Qr das Lehrfaeh Uefl er sich seit 1899 an der

Innsbrnckerüniversitits-BibUethek als Praktikant Tsrwenden. Die Betiebnngen snr

Pres!«e hatte er nie aufgegeben und so kam es, duO er das Angebot, bei den ninns«

biucker Nachriehtt^n". «ier grOBten Zeitung Tirols. ;il> Redakteur einzutreten, nicht

tnrückwies. So scliifi am 10. Oktober 1900 aus dem Bibliotheksdienste. — Der

am 14. April verstorbtiie i'r. Zbigiiiew Kniaziolucki wurde lö54 in Gaiizisch-

Podolien geboren nnd studierte in Lemberg, Krakau und Leipzig Philosophie

nnd Gescbiehtswissensehaft. Naeh seiner Promotion war er einige Zeit Gymnasial»

lehrer in Krakau; doch bald vertauschte er diese Stellung mit der Gelehrten-'

laiifbahii und trat in das Grod- und Ten estralaktcn-Archiv in Krakau ein. Neben

der Sichtung ilcr Archivalien trieb er. von den ihm zur Verfügung stehenden Akten

aas Polens Vergangenheit angeregt, eitrig und erfolgreich Geschichtsforschung.

In dieser Epoche entstanden seine zwei Hauptwerke, die deutsche Aohandluug

«Die ersten Begierung^sjahre Johann Albrechts" (1882) nnd «Materialy do bio-

graii H. B^a*. 1901 wurde er Skriptor an der Universittts-Bibliothek in Krakau

nnd Leiter der literarischen Abteilung des Tagblattes ^Czas". der er »ehr emsig

und verdienstvoll mit der Feder diente. Daher bedeutet sein Hinscheiden einen

empfindlichen Verlust für die polnische Wissenschaft und das literarische und

gesellschaftliche Leben Krakaus.

VERMISCHTE NACHRICHTEN.
(Bibliothekar-Kongrell In St. Louin 1904.) Die XKVI. Versammlang der

Ameriean Library Assodstion stellte wohl die imposanteste Znsammenkunft

nnserci Berufsgenossen dar, die jemals stattfand. Als Teil der Weltausstellungs-

versammlungen hatte sie einen internationalen Charakter: d. h. von 577 'IVil-

nehmein darunter 392 Frauen!) waren 30 aus dem .Ausland gekummen. ()>teireicli

war nicht, wenigstens durch keinen Fachmann vertreten. Professor Kejfer sandte

einen ÜberbUek ilber die Tolksbibliothekenbewegung in österreieh ein, das

tweite Beferat Aber die Staatsbibliotheken Österreiehs ist in Verlust geratoi.

Die Fülle der eingesandten Aufsitse und der Verhandlungen wird dnreh

den gedruckten Bericht') hinfällig gemacht, der nicht weniger als 275 Seiten

ziblt. An dieser Stelle mehr als einen Überblick über die Vortlage und iJerichte

zu geben, ist leider unniughcii. Kiiileitend sei nur bemerkt, daß dem eigentlichen

Bibliothekars-Kougreß em in teruatioualer Kongreß für Kunst und Wissenschaft

voranging (Sept. 1904), der aneh eine Sektion fAr Bibliothekswesen enthielt, in

der der Bibliothekar der öffentlichen Bibliothek von St Louis, F. H. Gründen,

Papers and Pruc^edings of the twentj-sizth General Meeting of the

Ameriean Libraty Association held at St Louis, Ho. Oefcober 17—22. 1004.

Pnblished hy the A. L. A.
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der Direktor der tanrentianft in Florenz, G. Biagi and W. K. A. Azon-
lianefaettorAn^prat ):r>n liielton, die indem VerhaDdiangsprotokolldes Bibiiotiiekars-

Kongresses abgeduukt sind. I'esonders ansprechend ist der Essay Prof. Biat'i's

über „Vpr£:an<,'enlieit und Zukunft dt-r liibliotiu'ken**, Bibliotheken als Auf-

bewalirungbätätten für Hand- and Druckschriften erscheinen ihm nur eine Ent-

wivklangsphate. Die Zukunft der Bibliotheken lieht er iu der RQekkehr la dem
Syttein der Bibliotheken des orientalischen Altertums, als Tontafeln mit In>

Schriften die Bibliutlieken füllten; nur werden die Bibliotheken der Zukunft

phonographisrhe Platten besitzen und nicht die Augen, sondern die Ohren

der Beniitzer in Anspruch nehmen. So sflt^iam eine derartige Prophezeiung

klingen mag, 'l'atsache ist, daß die liibliutiiek der Mailander Brera begonneo

hat, eine phonographische Abteilung einzurichten. Die Begrüßungsansprache des

Prisidenten Herbert P ntn am» Direktors der Kongrefi-Bibliothek in Washington,

leiehnete sich darch Henlicbkeit, Takt und besonders darch ihre Aaffossang

von den hohen Aufgaben des Kongresses aus: «Wir soeben die Bezieh&agen

dir j\1(1!so)h'ii zueinander zu stürken ; das Wissfti und damit die Achtung Tor

dem Alteituiii und d»n VAlkern. die jenseits unserer An sind, 7U fördern. Und

in diesem Dit-i.st »-ind wir frei von der Einseitigkeit des Apostels und der Eng-

henigkeit des Pharisäers. Wir treten nicht far ein besonderes System ttn, wir

breiten keine besondere Lehre ans; wir lassen den Mensdien fttr sich selbst sprechen

tnfrieden, wenn wir es ihm ermöglichen, sein Bestes einem HOrerkreisemitiateilcn,

der ans ihm Kotzen sieht." Die VerhandlnngagegenstÄnde des Kongresses waren emi-

nent {>r;ikfi8ili(»r Natur. .Tt'di-nfalN wnid*' «'ine kompt'ttniti' Versatntnlnnf^ von Fach-

leuifii in die Lage g*'.sel^l, die besonderen Frau'*'n iniBitdiotiiokswesen, welclietn den

eil zelnen Landern gelöst werden sollen, durch Vorlesungen abwesender und \ot-

tiüge anwesender Bibliothekare genau kennen su lernen. DaB sich dabei manches

Gemeinsame — wie die Beziehungen swischen Bibliotheken und Buchhandel —
ergab, ist selbstverstündlich. Ob ein anderes Desideratum, vornehmlich der

amerikaiiisclu n Kollptjcii, du.s intcrtiatinicile Kni,pf>ra»ion9system in allen tec)ini6.cht»n

Fra^'en i iVulireiüuug, Kutalogisi.'i iiiii: et • in St. Louis s^ehr gefiirdert wurde,

kann wohl erst die Zukunft lehren. Vurlautig bleibt ja sogar die nationale

Kooperation Tielfacb noch ein Wunsch* Immerhin beschloß der Kongreß auf

If. Dewej*8 Antrag, gemeinsame katalogisiernngsregeUi in England und den

Vereinigten Staaten den Bibliothekaren beider Linder auf das wärmste tu

empfehlen. Ein weiterer Beschluß lautet: „In dem Glauben, daß inter-
nationale Kooperation, die seilen soviel gt>tati hat. um die allen

Nationen g» lueiiii-jiiiu'n Interessen zu fru dt i ii, auch auf dem Gebiete des Biblio-

thekswesens wirksam sein wird, beschließt der Kongreß, daß der Exekutiraus-

schofi aufgefordert werden mOge, ein Subkomitee tob fünfMitgliedern an emennen,
das sur FOrdernng internationaler Kooperation zwisohen Bibliotheken Pläne

ausarbeiten solle ; daß dieses Komitee beauftragt werden solle« sich zu versichern^

ob die Bibliotlieki-vereine anderer Länder einem solchen Vorschlag günstig

gesinnt wären : daß das Komitee bei der näciisten Jalirt'sversammlung über den

Erfolg seiner Schütte berichten möge.^) — Englische Bibliotheksverhältnisae

In der Tat hat das Subkomitee auch an den Osterr. Verein fOr Biblio-

thekswesen eine diesbesögliehe Zuschrift gerichtet, die den Verhandinngs*

g<>geiistSnden de^ Ausschusses einTerleibt werden wird.
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wardM »ehr eingehend uiul mit besonderer Sachkenntnis erörtert: Technische

Fragen von Ii <> n d -Woolwich. Libraiy Kitetisiun von J a s t-('n>y,ion. Bibliutheks-

Gesetigebun c von 0 ^' 1 <• -Boutle. bibliotiiekarische Qii;i!itikali"n viiti 1! o b e r t s-

äuuthwark, iiucherproduktion vün P o w e 1 1 - birminghani, Kiuderbibiiotiiekeu

on B allingcr-CtTdiE Ober driogende Wänscbe der italienischen Biblio-

thekar« irerden wir tod den FloreatiiMrn ChiloTi nnd Biagi anterriditet;

beide arbeiteii aaf Internationalisienuig der bibltotiielMrieeheii Teebnik hin.

Über norwegische Staatsbibliotheken sprach Nybaae- Christiania, über

dänische Volksbibliotheken S t e e n b e r - Horsens. über dänische Studien-

bibliotht'ken I, a n g e - Kopeniiaj^eii, über solche in Schwf di'n A ii d e r s 8 o n-

Upsala (der in seinem sonst vortrefflichen Beiicht annimiul, daii die Univeräitai

Upeala ichoii bei ihrer 1477 erfolgten Qrfindnng eine Bibliothek beieeeen hebe»

«obwohl wir nidtti ?on ihr wiesen* — bekanntlieh hatten UnirersitAten vor dem
17. Jahrhundert fast nieniais eigene Bibliotheken.) Bailli e-Wellington referierte

über Bibliutheksweseii in Neu-Secland, Konsul Kingsland über Bibliotheken

in Guatemala, B e n n e 1 1 - Santiago Ober die bibliothekarisciicn Vei aiiclie in Chile.

Diesen lokal verschiedenartig gefärbten Berichten toigten Referate und Diitkussioueii

über allgemeine technische Fragen im Bibliothukäwesen : Kichardson - Prin-

ceton sprach boffiinngsToU Aber die ihm vieherspreebend scheinenden Anfinge

der internationalen Bibliographie. Field sprach fiber ein Coocilium biblio-

graphicum in Zürich, das fast wie ein Konkurrenzunternehmen der KongreO-

bibliothek das inttTiiatioiiitle Titelkarten^vt-tein adoptiert hat, vorläufig erst für

natorwissenschafiliche Fächer. La Fontaine- Brüssel berichtete über den

SUnd des internationalen Instituts für Bibliographie, F i c k - Berlin über die

erfreulichen Fortsdiritte des prenfiischen Gesamtkatalogs, Anderason'-
Upeala über die echwedischeu Znwacbakataloge, H a o s e - Xewyork Über die

Notwendigkeit Ton Bibliographien Öffentlicher Akte nnd Dokumente, Pocke*
Posen und M a r te 1 • Washington über die beste Methode des Realkatalogs,

bezw. lib- r Vorzüge und Mflitgel des Dezimalsystems Dewey's and der Klassi»

fjziejungsvorsctiläije Ciitter's, Buwker, der Herausgeber des , Library .I iiirnai",

über die uatiuuaie Bibliographie der Vereinigten Staaten, Laue- iiarvard

über Katalogisierung im Verhiltnis snr Bibliographie, Fleteher- Amherst

Über die Vorsfige eines Gatalogne ratsonnd. Eine lebhafte Debatte knapfte sich

an das Beferat der Miß C o u n t r y m a n - Minneapolis Sber die Notwendigkeit

der Unterstützung öffentlicher Bibliotheken durch den Staat. Miß Doren-
Dayton referierte über die Beziehungen zwisehen Bibliothek und Schule. Miß

Fairchild, Vize-Direktorin der staatiicii-u Bibliotheksscluile in Newyork

brach eine Lanze für ihre J^uUeginnen, deren widerspruchslos anerkannte

Tätigkeit im amerikanischen Bibliothekedienst kanm mehr einer Verteidigung

bedarf. H a r r i a o n - Providence war in der beneidenswerten Lage, Aber die

qualitativ wie quantitativ gleich bewundernswerten Schenkungen zu berichten,

durch welche die amerikanischen Bibliotheken von Seite Privater im abgelaufenen

Jahre bereichert wnrnen. Besonders hervurzuhebeii aus der fast unerschöpflichen

Liste ist das Vermächtnis eines Mr. Doe an die Kaiitornische Uuiversitäts-

Bibliotbek (3 Millionen Kronen), die ans 10*000 Binden dentscher Geschichte

beatehende Bibliothek Hanrer, die Prof. Coolidge der UniTeraitftta-Bibliothek

Barfard achenkte, nnd endlich ein Legat im Werte von 500.000 Kronen, be-

stehend ans den Erträgnissen ans Immobilien n. a. eines Operobanses und

5»
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mehrerer Getehift«. Daa Legat ist ron einer Mra. Kaeson fAr dio offentllelie

Bibliothek in Gloversville (Newvork) bestimm! — Schließlich seien noch du
TJi ferat von A d I e r - Washington über den internationalen naturwissenschaftlichen

Katalog, der Bericht Thompsons. <1ps Heranspebers eines vom Cann-ei--

Institut in Washington unternommenen Handbuchs der gelehrten Gesellsctiniieu

(Tgl. ]f. d. 0. V, f. B. Till. 55)» and der Yorseblag Johnstons- Wuhington.

ein Jahrbuch für bibliothekarische LIteratar heranssngeben, ein Torsehlag, der,

bcilinfig bemerkt, in Deutschland sebon Tatsache geworden ist, hervorgehoben.

— Die^ Übersicht sollte, wie gesagt, nichts sein als ein Hinweis auf die ver-

wirrende Fülle von Themen, die bei dieser denkwürdigen Ta«:nnp tut Sprache

kamen. Kinige Vorträge sind von solcher Bedeutung, daß spater vielleicht aus-

fühiiuher von ihnen die Rede sein wird. An dieser Stelle sei zun) Schluß nur

noch bemerkt, daB die Leitang des Kongresses durch Mr. Patnam die Au*
erkennnng des bibliothelcariscben Berufes dnreli den Generaldirektor der Welt-

ausstellung, Mr. Francis, und die außerordentlichen Beweise der amerikanischen

Gastlichkeit den einmütigen Beifall und den lebhaftesten Dank der inteinatioDalen

Versalsmluug fanden.

Im Abgeordnetenhause beantwortete der Handelsminister eine Interpellation

Dr. Sommer'«, betreffend die Aufhebung der Portufreiheit bei der Entlehnang

von Büchern ans den k. k. Stndien-Bibltotheken durch Volks- nnd BttrgettcboU

lehrer, dahin, dafi eine Brwcitemng der bestehenden Portofreiheiten, die überdies

ttvr im Gesetzgebungswege Torgenomroen werden konnte, besonders anter den
gegenw&rtigen Verhältnissen kaum ins Ange xn fassen sein dürfte.

Dr. A, Bernt beschreibt im 50. Jabreaberichte des Gyronasinms aa
Leitmerits (lOOS/4) einen Sammelband deatseher Flngsehrifken des 16. Jahr-

hunderts im Besitze der gräfl. Thnn'schen Schloßbibliothek zu Tetsehen.
Der Band umfaßt 51 Stücke (darunter 15 Abschritten) and wurde in den

Jahren 1566—1570 wahrscheinlich von einem Johann Uegemnller in Augsburgs

zusammengestellt.

Im Programm zum X^XII. Juhiebbeiiclit des n. ö. Landesgjmuasiunis iii

Horn (1904) seist Dr. Josef Kreschniika seine verdienstToUe Katalogisierang

der im Besits der Anstalt befindliehen Inkunabeln fort

Der von Bibhuihekar P o 1 e k verfaßte Artikel „Bibliotheken* in

der zweiten Auflage des österreichischen StaatswOrterbuches, hg. v. Miscbler

nnd Ulbrieh (Wien 1905) I. Bd. SS. 517-520, ist nngleich nmfangreiehsr and
eingehender als der das gleiche Thema behandelnde in der ersten Auf-

lage (1895) TOD Ulbrieh (I. 150-151).

In Wiener TageabiSttern waren folgende Anfsitie Sber Bachwesen ent*

halten: K. Beyer: Snltorelle Bedeatnng nnd Fnnktion der Bibliotheken. (Die

Zeit. Nr. 928.) — A. TOnig: Bach and EinbAnde in alter Zeit, Arabesken
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nir Kitibaiidausstellaiig der Hofl'ibli^itiifk (I)cut;;c]jes Volksld.itt. N'r. r>S50.) —
S i e 1 e r: Die öffentliclieii Bibliutliekeii und deren Beiuit/uiig. (Wiener Deatsches

Tagblait. Nr. 99.) — Wiener Theaterzettel. (Die Zeit. Nr. 904.)

Im ^Österr. Verwaltanjjs-Archiv" (II. 1 — verötfctitliciit J. H i in m e !•

b « u r einen Ättfs&tx über , Österreichische VoUcsbibliotheken*.

Im Aaftniga der kOnigl. prennisehen Akademie iiiyenterisiert Privatdotent

Dl M. F. Arnold. Assistent der Hofbibliothek, die frflhnetihochdeatscheii

poetischen Uandechriften dieeee Institate.

Am 1. Kai hielt Dr. Z. T. Tobolk a in der kgl. bfthmltehon GesellsohAft

der Wiiseneehaften einen Tortrag Uber eine Oesamtbibliographie der bObmiachen

Inkunabeln.

Unter dem Vorsitx des Obnianostellvertreters Dr. Michael Hainisch hielt

atn 23. März der Verein o ti t r a 1 b i b I i o t e k" seine diesjäliri^e General-

V> r«;inmihini»^ ab. Ih Haiiii.sch wie.s jii .sfiiifiii Heiiclite darauf iiin. daß die

Tätigkeit dcü Vereines im vergaugeuen Jahre uciSerst zufriedenstellend war und

daß in NiederOaterreich mehr als 80.000 B&nde entlehnt worden. In Laibach,

Lieni, Hall, Frieden und in 84 kleineren Orten Kimtena seien Bibliotheken ge-

gründet worden. Kustos Dr. Hirnnielbanr berichtete tlber den Stand der Wiener

Vereins-Bibliutheken, der auüerordentiicli günstij» ist. Elf Filialen verzeichnen

einen Aufycliwung, fünf sind ein wenig zuriickgesTiinpen. pine ist in Bcziii,'

auf Entlehnungen gleich geblieben. Diese giin:>tigen Resultate seien vornehmlicii

den Bibliothekarinnen zu danken. (Beifall.) In sämtlichen Wiener Bibliotheken

wurden 1,776.100 Binde entlehnt. Der Kassenbericht sohliefit mit folgenden

Ansitten: Einnahmen 189.614 Kronen 88 Holler, Ausgaben 129.655 Kronen

40 Heller, somit bleibt ein Kassarest von 9959 Kronen 48 Heller, der fiir An-
-• liafTungen neuer Bö eher verwendet werden wird. Professor I'i K iuard Ileyer

berichtete, daß der Vurstanil den Heschluß gefaßt liat. im Jalire 1905 eine

Zentrale für Musikalien ins Leben zu raten, nachdem Paris auf diesem Gebiete

jibrlieh etwa 80.000 Notanaoakiihongan erxielt hat. Die Berichte worden snr

Kanntnia genommen. In den Vorstand worden Professor Dr. Edoard Beyer,

Dr. Eugen v. Boschan, Dr. Wilhelm Figdor, Professor Dr. Friedrioh JodI, Professor

De Adolf Mensel nnd Professor Dr. Bobert Sieger gewthlt

Die kunstgeschichtliche Bibliothek von weil. Prof, Dr. L. v. Dargun
in Ktukau wurde vom 29. März bis 1. April durch Uahu und Goldmann in Wien

versteigert.

Kustos W. Mflltor in Olmflts hat die von ihm schon 1892 ko.istroierta

Zettelkatalog-Schachtel aus Eichenholz mit beweglicher Vorder- ond

BQckenwaud nunmehr durch Herstellung eines Deckelverschlosses so weit Ter-
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oUkommnel, daß sie allan Anforderangen entiprichi, die mu Tom SUnd-

pQnkte der bibUothektrisehen Pniit an eine aolehe Sdiaohtel ateMen kann.

Interessenten wollen tich direkt an die Eizeupnnesstellt' «licser Zettelkatalog-

Schaclitel. d)e Tisolileroi mit Danipfli 'ti ich <it>s H- rrii Jdh. Fi odl in Oimütx

wenden. Auch ütebt Kustos Müller luit nähereo Mitt«iluogea gern an Diensten.

Der Aufsatz von J. Pagel „Über die Bedeutang von kompletten Serien

aus dem Gebiete der Medizin für die Wissenschaft", zuerst im B'irs»^nb!att t. d.

d. Bucliliaiuiel [12. Jlig. 1905, S. 3G5— ÜT;, erschienen, ist wieder :ili^'e>iruckt

in einem Verzeichnis der bedeutendsten inediziuiächeu Zeit£ciuiiteii»erieu, ta-

iMnmengeatellt von der Bnchhnndlnng G. Pock in Leipzig (42 S.). Uatatis

motondie lisaen aieli Pagers AnefUhrnngen Mch nnf die anderen Wiieensehaften

anwenden und rechtfertigen den großen Prozentsatz der periodischen Drock»

Schriften im Budget aller \Yissen^c}l:tffli(.•hpn Bibli-.theken. — Einem arideren

Zeitschriftetiverzeichnis derselben Bucliiiaiidluiif^ i^eiit ein Aufsatz von W. 0 s t-

w a 1 d voran, der die Menge von Anregungen aarlegt, welche ,|Alte Zeitschriften*

ihrem Leser geben.

In der oben (S. 106) angeteigten Sehrift ^Geaebichte derWnrtbnrgor
Universitäta-Bibliothek" verCffentlicht Dr. 0. Handwerker einige

Aktenstücke, die für die Kontinuität bibliothekarischer Erfahrungen überaus

bezeichnend sind. So heißt es in der „Ordnung wegen Dero Fürst). Wirtzbur-

gischen Universitäts-Bibliothec", die der Fürstbischof Friedrich Karl tou iichOn-

born am 15. Juli 1744 ergehen liefi : . . . FUi^Un»M wOer toiUkührigtr «eMbw
Straff verbalen in die Bäeher tMtUn eAmw mU IJintm oder auch wU So^
oder Bl€y»teffl zu tdwmibtn, oder s« ttSehntn, deren Blätter mt eineai MarekwuM
zu brechen, noch weniger gar zu ven eissen, oder »elhige tonnten auf einige TFete

zu verderben . . .* Sieht man aus dies- r Warnung, daß die Klasse der mensch-

lichen Bucheri-ciiädlinge immer und iiberall zu finden war, so wirft ein anderes

Aktenstück auf die ehrwürdige Überlieferung der ungebührlich anspruchsvollen

Leaer ein dentlicbos Liebt. In einem Promomoria, das der Bibliothekar Philipp

Gregol am 27. Okt. 1788 ausarbeitete, heißt es : «LenlAe, leeleAe gedankentot

ühev den Mangel tinzthicr Werke schreijen, oder mit Ungettiimm verlangen, doM
aUe in ihr Fach einschlagende brauchhart' Ilücher an/e^rhafft weiden, scheinen ent-

weder dat Verhäftnii» d>^r Mittel znni Zir^^rk nicht einschert rn woHen, o<ier den

kleinen Fleck vom groaneu Reiche der IViiaemchaßen, welchen sie zu bearbeiten

Haien, gerade eda den Mittelpunkt «ml ed» den eoizüglich$ten TkeSL dee Qamen an

ÖefraeAlen . . .* Welche Eigenscbalten som Bibliothekadienst qoalifisieren, kann

man ans den Worten sehen, mit denen i. J. 1795 der Wftnbarger Bibliothekar

Michael Feder einen jungen Rechtskandiilaten empfalil •

. ... Er iit ein stiller,

im höchsten (liadf fleißiger, mit der (1 endlich te mul Liteiatutgrsehir^ite .ichon

ziemlich bekanntei-jinn/er .Munii, Ii»"*/ und xprichf /l an. 'chiich, hat eine gute Handschrift,

will italienisch und griechisch im kiiujtigen Winter lernen, hat ein Verntögen von

beglüußg 7000 fl., iat bereit auf eigene Kotten fiemde BibliothekeH au eeften und

mit einem geringen Qeheite oei*2ie& tu nehmen} hat aiudt einen tehr guten Chairakter:

mit einem Worte» hat alle Anlagen »u einem recht getehiektt*

Bibliothekar*
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Im .Berliner Tageblatt" (Nr. 218) Teröffentlicht Dr. Weriiei Wolf eioen

Attfsati «Der Bibliothekar. BeniftUtigkeit nnd LaaftMibn". Diesem Yenuche.

die Agende» des Beemten einer großen Stadienbibliothek abingrenien, soll ein

Vorzag nicht bestritten werden : das grofie Pablikam, das geneigt ist, Biblio-

thekarsstellen als bellagliche Sinekuren anzusehen, einmal gründlich von diesem

Wahnt' bekehren za wollen. In dem Bestreben, die Tätigkeit des Bibliotheks-

beaiuten als eine last ausschließlich lorniale oder adiuiuiätrative hinzustellen,

gebt Herr Wolf dodi etwas ni weit. Gnade StndienbibUotheken mit ihren meist

jahrhnoderiealten groSen Bestinden stellen an die wissenschafUiche Bildnng einet

modemeD Bibliothekars sein illt^Ml^iive Ansprüche. Vieles jedoch, das der Ver«

fasser vorbringt, ist zutreffend. Und seine Ausführungen drängen logisch zq

einer Folgerung, die er zu ziehen unterlflSPf'i) lint : zur NotwtMuli^keit der

Organisierung eines Status von Mittelbeaniten, die dem akadeuusch quHlifi/it>rten

Beamten manche mit seiner Bildung kaum in Einklang stehende Arb' iten ab-

tanebneo hfttten nnd dnrch den Grad ihrer Vorbildnng Iber dem i igeattiehen

Dienstpersonal an rangieren hfttten.

Eine neue Aiistellungsordnung für den höheren Bibli«itheksdienst
in Bayern ist soeben auf amtlichem Wege verötTentlicht worden. Dieselbe

siellt vor allem die Leistung eines anderthalbjährigen Vorbereitungsdienstes und

die Ablegung einer bibliothekarischen FaehprQfnag vor. Von dieser Tor-

bereitangsseit kann die erste Hftlfte an der Hof- nnd Staatsbibliothek, einer der

drei Universitätsbibliotheken oder der BibHuthek der Technischen Hochschule in

MfinrlK^ri, die zweito Hälfte muß an der Huf- nnd Staatsbibliuthek abgelegt

werden. Die Ziiiassiiiiu' zum bibHt»thek;uiiS( liea VorbereitungsdiiMist erfolgt

durch die Bibliotheksvurstäade. Wahrend der zweiten üälfte des Vorbereitungs-

dienstes sind ffir die Praktikanten Übungen theoretisclier und praktischer Art

re^esehen. Der erfolgreiche AbechlnB diecer Vorberettangsseit berechtigt sar

Zulassung Sur bibliothekarischen Fachprüfung, die sich auf die in den Übungen

behandelten Gebiete: Bnchüruckerkunst, Buchhandel, Handschriften- und Biblio-

thekswesen, Bibliographie und Spraclienkuiide erstreckt. Die Zulassung zum

Vorbereitungsdienst ist vom Nachweis eim-s Staatsexamens in den histonscii-

philolügischen, den matiiemutiBch -physikalischen Fächern oder der ersten

joriitischen Prftfung, die Zalassong sor bibliothekarischen Facbprflfiing anSerdem

Vera Nachweis der erfolgten Promotion auf einer dentschen Hochachnle abhftngig,

«ine Bestimmung, von der nur in gans besonderen Fällen Dispens gegeben

werden kann. Damit ist die Zulassung zum Oiblintii.ksdienst in Bayern im

wes^titliclien mit den Anstel lungsbedingungen ao den preußischen Bibliotheken

in Üoereinstimmung gebracht. [Beil. i. M. A. Z.]

In Florena hat sich eine bibliographisehe Geaellsehaft gebildet, deren sehr

hjbenswerte Ziele in etwas anderer Richtong liegen, als der Name vermuten läßt,

liie Gpsf'ilschaftwill mit dem von ihr begründeten I s t i t u t o d e 1 1 e Carte eine

Zentralstelle .«ein für Unterstützung aller gelehrten Studien in italieni-schen

Ardiiren und Bibliotheken, indem sie den Gelehrten bei der Sammlung der

Bibliographien fflr ihre Arbeiten, bei der Bescbnffung von Materiil (Archiv-Ab-
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.-clirifien, Bibliuthekswerkeii, Photograpiiien) a. w. behilflich ist. An der Spitz.»

der Oescil-chaft stellt Prufessoi Dr. Palmeiini von der Zeiitral-Direktion der

Florentiner KuDstsamnilangen. (Beilage i. AUg. Ztg. [MäachenJ).

Au einem Beriehte, dea der Ktietoe der Hofbibliothdc Dr. K. Weeeelf
öber den die^lhrigen OrientollBtenkongrefi in Algier in der «N. F. P.* ver-

öffentlichte, sei folgende Stelle in diesen Blättern wiedergegeben: In der ersten

S^ktiuii (Indiscli. Iranisch) hielt Vv«\. Kirste aus Graz einen Vortrag öber

eine Kfilie altertümlicher Buchstal t^iifdrin. n. .iie sich in von Jainas geschriebenen

Sanskrithaudsciiriften des 13.— 17. Jh. liudcn, und scbloä daran einige neue

Hypothesen fiber die £ntwicklang mehrerer modeiner Bacbsteben nne d»
ältesten Formen des iodiseben Alphabets. Interesse erweckten noch die Besaitete^

XU denen H a p s o n in seiner Bearbeitung der indii-chen Matexinlira» die der

Ungar A. Stein ;iuf sfiinM Forschungsreise nach Ciiinet^isch-Turkcstan ge-

sammelt hatte, gelaugt war und die von H. Thomas, dem Bibliothekar des

India Olfice in London mitgeteilt wurden. Es stellt sich heraus, welche J?cliätze

in jenen Sandwüsten begraben liegen, mehrere Expeditionen könnten noch voo

dort Ifanttskripte und andere Antiquitäten genug holen.

[Erlaß des Ministers für Kultus und Unterricht vom 25. Februar 1905,

Z. 4657.] Indem n ii Ii - Vorstellung der k. k. Univtjrsitäts-Hibliothek auf die

im Keichsgesetzblatte unter Nr. 51 erschienene h. o. Ministerial-Vorordnung vom

25. Februar 1905 (4657j, betreflend die vom Studienjatire 1*J05^06 ab in Kratt

tretende Einhebong einer Inskriptionsgebtthr Ton den anflerordentlicben Stn-

dierenden sowie von den Freqaentanten (Hospitantinnen} an den üniversitlteo,

aufmerksam mache, bemerke ich, dafi ich rar Dnrchflibmag dieser Verordnaog

die nötigen Verfügungen an die Universitäts- Rektorate und die LandesstelJen

erlassen lialif. Hienacli werden der Vor8tehung der k. k. Üniversitäts-Bibliothek

unter denselben Modalitat'-n. unter welchen der Bibliothek bib^lier die Reste ans

den Mutrikelgeldern zugekommen sind, künftig aach die Erirugniäse der uea

eingeführten Inskriptionsgebfibren zagehenuod swar als Znschnß sn der Bibliotheks-

Dotation» bei deren Verrechnung diese neuen Einnahmen einsubeiiehen sind.

In den Zustandsberichten wird bei der Darlegung der Dotationsgebamng auf

diese neuen firtrigniase Bftcksicht su nehmen sein.

(Zur Ileachtun«(.) A ImjintMiten, welche die „Mitleiiuiigen" nicht vollständig

gesammelt iiubeu und nur einzelne isuinmern derselben besitzen, werden iioi'iicb

ersucht» dieselben der Redaktion rar Verfügung zu steHen« da dadurch die Zthl

der wenigen noch torhandenen Exemplare der ersten Tier Jahrgänge vergrofiert

Wörde und fär das Vereinsorgan neue Abonnenten gewonnen werden konnten.

TaMMwMlItaMr Maklwtt Dr. O. «. CtiwI t. Onn Jt. Kala* * B. Ltokbwt,««Mi. 4. . WHIrtaaMW, Wl>fc
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MITTEILUNGEN
des

üsterr. Vereins für Bibliothekswesen.

7x j"liv,r,ncr Wien, den Ts! Jnli 1905. "
' Vr ^.

Der Bttcherfluch.

Seine Geschichte. Seine Bedeutung. Seine Ausläufer.

In der zweiten Hälfte des 15. .Taiirhuiiderts mnfUe der BQeUer-

fluch hestinniite UmwnndluD^'eii «'rl'ahreii und so seinem letzten Ziele

näher kotniiien. Durcli die Erfinduu^^ des Buchdrucks war der unbe-

fugten Vervielfältigung eines Werkes, dem Naclidruck, der ja in der

Regel eine Verschlechterung oder wenigstens eine Veränderung des

Originaltextes bedeutete, ein unbegrenzter Spielraum gegeben. Da

aber nun die neue Erfindung der Tnechanischen Vervielfältigung der

Schrift einen neuen Stand ins Leben rief, den Stand der Drucker

and Verleger, der mit der Buchveröffentlichung nicht durch geistige,

sondern durch materielle Interessen verbunden war, so muiBte der

Nacbdiuck als Gefährder dieser Interessen notwendi«; zum Gegenstand

gesetslicber Maßregeln werden. Es wurde bish - r fi hereinstimmend

angenommen, daß bis zu diesem entscheidenden Wendepunkte in der

Geschichte des geistigen Rechtsschutzes auch der ))rimitivste Ersatz

dieses Rechtsschutzes sich nirgends nachweisen l&ßt. Wenn wir

^' Vtrgl. Kajip, G<'.S( hiclit»' dts dfiitschen Buchhamlels 736 ff. — Putnain,

Bookt aud their Makeis during the Middle \ges II. 343 ff. — Pütter, Der

BMientdiraek nach ächten Qraudsätzea des Rechte, § 11. — Ostmieth, Altet

und Kmet tar Lehre vom Urheberrecht 1. stellt den anbewieienen S&u mif

:

«Bin Bedärfnia nach rechtiiehem Sehntz der Aatoren konnte «^rst duim zur

Geltnog kommen, als die Erfindung dea Drucks die Verbreitung' geistiger Werke

lu einem G^werb»* machte."* — Kb^'nso irrt llaenny. a, a. 0. 47: „So lan^e das

Abschreiben das einzige Mittei iei Bacliervfibrr'itunir war. konnte v«.n ScliuU

d«s literariscbeu Kigentums keiue Hede sein." Vgl. Kircblioff. Die Uandächnften«

hiodler dea Uittelaltera» 28. — . AUachal. Erlftntemngtn zun eaterr. Urheber-

gaaeti widerspricht aeiner eigeneo Theorie (Tgl. o.), wenn er 8. 16 schreibt:

«Ter diesem Zeitpnnkt (Kifinduni: des Buchdrucks) gab es keine Schutzver-

fögimgeii ücst-n N'arbdrui k." Alb-rdii i;?; niriit. weil es keinen Druck und daher
auch keineo Nachdruck gab. Alt«chul wollte offenbar „VervielfÄlticuntr" ^agen.

Aber er nimmt sich aach nicht die Mühe, die Richtigkeit dieser Bebaoptang

1
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aber versuchen, aus den bisherigen Ausführungen einen Schluß zu

ziehen, so wird er sich etwa in dieser Formel ausdrücken lassen

:

Bis zur geseizlic Ii en Regelung und Fassung eines
literarischen Urheberrechts versucht der Bücher-
flucb das geistige Eigentumsrecht des Autors zu

sichern. Daftlr sprechen niclit nnr innere, sondern auch äußere

Grfinde, wie ich später zeigen werde.

Es liegt im Wesen einer so drastischen Maßregel, wie es der

Büclierfluch ist, begrOndet, wenn er unn als juristisches Instrument

unbeholfen und nai? anmutet. Jedoch lehrt uns ein Blick auf moderne

Institutionen von ähnlicheKi Charakter wie der literarische Keclits-

schutz, daß alle diese verfeinerten und komplizierten Bechtsbegriffe

einen ilhnlicben Entwicklungsweg zurücklegen muflten, ehe sie den

in unseren Tagen üblichen Ausdruck fanden. Ich verweise hier z. B.

auf die Ezorcismen der Alcbymisten, Astrologen und Chiromanten,

die mit ihren meist Überaus grotesken Beschwerungen die Geheim-

haltung ihrer Lebren und Entdeckungen zu verbürgen suchten.")

Ich verweise ferner — um einen berühmten Fall aus der historischen

Bflcberkunde heranzuziehen — auf die Straßburger Prozefiakten in

der Klage des JOrge Dritzehn gegen Qutenberg im Jahre 1489

und auf das Mainzer Helmasperger^sche Notariatsinstmment in der

Klage Fust-Gutenberg im Jahre 1455.^^ In der Sorge, aus der die

Plflcbe jener okkultistischen Gelehrten entstanden, in der peinlichen

Geheimhaltung der wesentlichsten Streitobjekte in diesen Prozessen

Gntenbergs haben wir nichts anderes zu erblicken, als die prxmitiTen

Versuche, aus Erfindungen jene Vorteile zu ziehen, die in unserer

Zeit das Patentrecht gewährt Jede Becbtsprsxis ist eben nnr das

Korrelat bestimmter Becfatszustftnde.

£s wurde schon erwähnt, dafi der Buchdruck zwar den eigent^

liehen AnstoB zu einer legalen Formulierung des Urheberrechtes gab,

dafi gerade er aber das Verhältnis der Autoren zu ihren literarischen

und geschäftlichen Ausnfitzern sehr zu Ungunsten jener verschob.

nachzuprüfen. — Der Beweis, daß schon vor d»'r Kiündiin^' des Buchdrucks mit

gutem Hecht von >\ct gewerbsmäßigen \fi breitunj,' der ^eistigeti Pro<iuktioii

gesproclieu werden kuun, ergibt eich aus dem Bache Uanauers : Diebolt Laubar

et lei calligraptei de Uaguenao an ZV« sitele.

*•) Beitpiete bei An. Hall. a. a. 0. 78 It

>•) Text bei Schorbach, Die urkundlichen Nachrichten Aber Johann
Gut nl er^ Nr XI. in der Featecbrift iniu 600jihrigen Gebnrtstage tob Johann
Guten berg. 195 ti.

«•) Text bei ächoibacli, a. a. 0. Nr. XX. Festschrift 2ö6 ff.
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Das 15. JahrhuDdert allerdings bietet für dieae Eracheinung wenig

Beispiele. Sehr begreiflich, da die Drackerpreaaen in den ersten

Jahnebnten ihrer Entwicklung nur in AusnahmsfilUen Itlr zeit-

genösaiache Scfariftateller arbeiteten. Wo daa jedoch der Fall war,

findet aich auch eine Verwahrung dea Autora gegen eine VeratOmmlung

seines ürteztea, deren feierlicher Ton die Erinnerung an die Bücher-

flflehe der Handschriften wachruft. So finde ich in dem Buche dea

Dominikaners Peter Schwarz (Niger) «Chochof hamachiah daa iat

getfllmeczt eyn atern dea Meachiah* folgende Warnung:

«Alao hat ein endt daa buch welichs wirt genet der aterü

meschiah czu lob vnd czu eer der heiligen dreyer einigkeit vnd

mesehiah dem sun gota gemacht mit hilf gotea von Bruder Peter

schwarcz prediger ordens. welicher auch ernstlichen bitt alle drucker

bstren daa sich keiner vnderatee diss buch czu drucken, on einen

der daa corrigvr in jfldisch vnd in deuczsch Geschoe aber / daz einer

yem das buch vMlui md tehendel da mü d§n kritüiehen ^aubtn*

fnd sein person den wil er mit recht fQr nemen vnd beklagen als

ejuen velteher md veindJt dea» hnulUiken gUguhens» vnd darum zu

ejne ezeichen hat er das signet gotes *^ darzu geseczt.* *^

Schwarz zielte in dieser Schrift auf die Bekehrung der Juden

und die Bekämpfung der Irrtflmer ihres Meaaiasglaubena. Und so

ging auch er, wenn er die ünTerletzlichkeit aeinea Textea forderte,

ganz im Geiste der mittelalterlichen Eirchenachriftstaller vor, die in

der eigenmächtigen Änderung ihrer Schriften eine Verletzung gött-

lichen Gebotes erblickten. Von ganz denselben Voraussetzungen

giug das Zensuredikt des Erzbischofs Berthold von Mainz vom
4. Januar 1486 aus, das ausdrücklich befiehlt, am Wortlaut der

heiligen Schritten uiclits zu iindern oder durch Übersetzungen die

Älögliclikeit einer falschen Auffassung der ursprünglicheu Absicliteu

*') In seinem Katalop „Moiimuenta Typographioa" LIII. 209 weist

OUcbki auf das äpeculuiu viiae baiuaiiae des Rodericus Sauctius (Rom, 14t>8i aU

aaf den ent«D Drack eines lebenden Autors hin. Dabei maß maa jedoch von

4eB frttber gedrackten gdttlichen Edikten absehen.

*^ Die wegen des xweiten Gebotes verstttmraelt wiedergegebeilen hebriischen

Worte för Gott, den AUm&chtigen.

"i Fol. 301 ß des von Kunrad Feyner 1477 in Eüliiigen ge^iruckten Buches

(Haiu 11886). — Von ein^r Virwahrunt,' i,'<»i,'eM Acn Nachdruck überhaupt, wit?

J. Hauslik („Gettchichteuud iieaciireibuag dm l'ragci üiiiversitutä-BlbliutUek" 4Ölf.)

behanptet, ist sieht die Bede.

^) In detttseher Übersetsnng Terflifentiieht bei Kftpp 528 f. — Vgl. anoh
die Balle Leo X. vom 4. März 1515. a. a* 0* 5S2 f. — Ebenso der Nfirnberger

fieiebstagsabaehied Yom 18. April 1524. a. a. 0. 586 f.
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stt schaffen. Jeder, der sieh einer Übertretung dieses Sdikts scluiKli^

machen wird, soll nicht nur mit Geldätrateo, sondero auch mit der

Strafe der Exkommunikation belegt werden. Damit trat ein

Brauch in Kraft, der sich in gaistlichpn Verordnungen ^egen Nach«

dnck, imautOTisierte Übertragungen und hei Bflcherkoniiskatioaen bis

in mi8«re Zeit erhalten hat : Die Verhäng^ der höchsten kirch-

lichen Strafe gegen literarische Vergehen. Bs bedarf kaum eines

Hinweises, daB die Bzkommunikation nichts als die moderne

Fassung des alten Bflcherflaches ist, an der, als das geistige Urheber-

recht schon lange der Fflrsorge der weltlichen Gerichtsbarkeit unter-

stand, zu besonderen Zwecken von der Kirche festgehalten wurde.^*)

Als in der ersten Hfilfte des 16. Jahrhunderts, mit dem

Humanismus und der Reformation, die an Zahl und Bedeutung rasch

wachsenden Offizinen das ins Ungemessene steigende Bedflrfnis des

Publikums nach aktueller Literatur befriedigen mußten, wuchs mit

dieser fleberhaften Druckertätigkeit auch der Nachdruck zu einer

Macht heran, die keine Steigerung mehr duldete und von der zweitea

Hälfte des 16. Jahrhunderts an audi merklich nachließ. Das Ver-

hältnis Erasmus^ und Luthers zum Nachdruck bildet einen der

wlclitigsten Abschnitte in der Geschichte des Nachdrucks. In diesem

Zusanimenliange aber kommen die zahlreichen V'erwahrungen beider

Männer gegen den schlechten Nachdru(-k ihrer Schritten nicht la

Betracht. Die guten Formen des Erasmus und die Frömmigkeit

Luiliers scheuten davor zurück, ihre Entrüstung in Woiten zu üuiJern,

die die Bezeichnung von Hüchertiüchen rechtfertigen konnten.

Teniperanieiitvollere Äußerungen ihrer geringeren Zeitgenossen Ivonnten

aber umsoweuiger ins (lewicht tallen, ;ils mit dem iiberliandnehineud«'ii

Naciidruck der Scliutz des literarischen Eigentums in der Gesetz-

gebung bereciitigl'ii Kaum zu beausjiruchen begujui. Die ersten

Anfänge des Priviiegiendrucks '^j und der Bücherzensur fielen mit

*>) Vgl. Beosch» Der Intez der verboteiien Bflcher «Die BnlU Coenee

Domini" I. 71 ff. :U1 f. — Schneider, Die neuen Bflchergeset/e der Kirche 55 ff.

•"l Vijl. Kiirhhoff, Fieiträge zur Gescliidit.' dos deatschoii Huchhundels II.

IIU ff. — Kaj.p. ff. 737 ff. rutiiam. II. a43 ff. — Öcbünnaim, Die Recht«-

verbälinisse der Autoreu und Verleger. 18 ff.

") Vgl. Kapp. 526 ff. — Patmun II. 843 ff.— Osterrietb, Die Geschtokta

det Urheberrechtes in England 17 ff. — Sehr intereuante Aktenstücke in Rechts-

Streitigkeiten der Verleger iD der ersten Hftlfte des 16. Jahrhanderta werden in

den „W.tzliu'schen Beiträgen für Geschichte und Rechtsaltertümer III. 221 ff.

(von P.iul Wi^and ?! mitgeteilt: „I*cr l^ücliernarhdrurk im l'^ 'Tahrhnndert***

Zur iiücherzensur vgl. V ouUieuie, Der Buchdruck Kölus LXXX ff.
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dem alliiiäliliclien Erlöschen des Bflcherfliuhs zusamnifn. Damit vollzog

sich «eiu in der Natur und den Absichten des Hnehertluciies völlig

begründeter Uuiscliwung : Die weltliche Gesetzji^ebung nahm sich

jener Interessen an, die der Hrichertluch auf primitive Wei^e zu

waliren gesucht hatte. Und mit der rbertraguns]^ des Sclnitzes am
geistigen Eigentum an die Gesetzgebung war dem BücherÜuch der

Boden entzogen.

Vom 16. Jabrltundert an })ege{^neii wir dem eigentlichen liflcher-

fliich nur mehr veieiuzeli und in Formen, die sich sehr charakte-

ristisch von denen des niittelalterlieli-'n Büciiertluches vinterscheiden.

Voti den späten jüdischen BücherHflchen wurde schon oben '"') gesprochen.

Eh kann nicht wundernehmen, daß in einer überaus Konservativen

Literatur, die bis zum heutigen Tage iiire eigenen Wege gelit, in

der geistliclien jüdischen Literatur sich auch die alten Formen er-

halten haben, vielleicht schon aus dem Grunde erhalten haben, weil

diese alte Form des Texts<'hutzes wirksamer gehalten wurde als die

weltliche Gesetzgebung. Das überraschende Auftauehen eines echten

Büchertiuches am Ende des 16. Jahrhunderts bezog sich gleicht'alU

auf eine Form literarischer Arbeit, die weit entfernt war, gesetz-

lichen Bestimmungen zu unterliegen : der Übersetzung. Erst in sehr

sptter Zeit wurde das Übersetzuugsrecht in das Urliebergesetz ein-

bezogen^") und ist sogar lieute noch Gegenstand der Kontroverse

namhafter Jaristen^*^). 8o blieb dem calabresischen Gelehrten Gabriello

Barri, dessen geistlicher Stand nicht unerwähnt bleiben soll, kaum
etwas anderes übrig, wenn er eine ÜbersetKong in das von ihm
verabscheute vulgäre Italienisch'^') verhüten wollte, als zu der alten

und bewährten Sitte des Bücherfluches zurückzugreifen. Darum fügte

er seinem Werke «De antiquitate et situ Calabriae* folgendeWarnung
hinzu:

«Ego illis, qui hos aliosque meos libros Latiue a me editos

tn vulgarum sei'monem twter« audebantf jam nunc Dei iram imprteor,

M« extgant annum, Atque ne hae imprecationes meae in huiusmodi

*») S. 07 f.

^) Vgl. Band«, Lahrbach de« Dentoehen Urheberrechts. Einleitung. —
Köhler, Bu Avtorrecht 172 ff.

*") Vgl. 0!*teirietb, Alte» und Neues zur Lehre votti Urheberrecht 75 u. 44.

— Köhler. Das Ktuistw- tk unA sein AutorBcliutz, 23 f.— 173 f. — Wächter, Dm
Autorrecht uach dem gemeinen Jeutsdien Redit. 202 ff.

") Futuraui est, quautmu augurur, e }>roxinio, ut Latina liugoa siiuul cum
fldc tt imperio Ronano mraui anirersuin orbem permeet. Vulgart» antem /I6e(/I

propddietn eam snit anctoribus interibimt.
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improbos, netarios et lucriones humiiies irritae siot, Deum ipiu»

vindicem »mpZ/wo.

•

Ähnliche Maßregeln, wie sie Harri aus Abneigung gp«:en die

Vulgäreprache ergriff, hatt<» schon früiier die Kirche gegen CWr-

Setzungen vertügt; doch wurde sie zu diesen V'erwarnungen gegen

die Übersetzer der heiligen Scliriften durch völlig andere RrwriiruDgen

bestimmt. Wie schon aus der oben erwähnten Veroruuuni,' des

Erzbischofs Berthold von Mainz '^*) lilar iiervorgeht, bewog die Fun lu

vor eigenmächtigen beabsichtigten oder uubeabsiclitigtcn Vnrän'i»*-

rungen und den iiäneu der Kirche zuwiderlaufenden Interpretaliouen

die geistlichen Marlitliaber zu sehr energisclieii Übersetzuntrsverhoten.

So besclilieüt ein Pariser Konzil vom Jalire 1209 in splir bezeiciiiiender

Kürze: ,Libri Gallici de tiicologia pcrj»eUio (iamnuti -^iiiit et t*xu<ti.")

So beißt es in dem Dekrete eines englisclien Proviuzialkonzils aus

der Zeit von 1530 - 15^^8, also noch aus der katholischen Zeit

Heinrichs VIT!: »Snnf «ludum in nostra provincia quidam haere-

siarrliae lihellos uonnullos Latino et vulgari sermone conscriptos edere.

spargere et publicare curaverunt, contraria tidei catholicae et sancta«

matris ecclesiae doctrinae dograata continentes. Cuius generis est...

translatio Novi Testamenti in lingua An<.'licana a Willelmo Hychjfos«

alias Tyndal corrupta. . . . item alius iofamis über, qui de sepultnrd

missae rythmico sermone vernaculo compositus est . .
.''*^) Besitzern,

Lesern und Verbreitern dieser B&cber drohte nebst leiblichen Stral'ea

auch die Excommunicatio maior, welche »Entziehung der suffragia

ecclesiae, Ausschließung vom Empfange un<l von der Spenduug der

Sakramente, Ton der Teilnahme am Öffentlichen Gottesdienste, ioi-

besondere am MeJiopfer, Versagung des kirchlichen Begräbnisses,

•9) Zitiert nach An. H«ll. 116 f. n.

») Sehr anfaehlnfireich ffir das Yerhiltnis der Kirehe la Übertetten iit

eine Stelle in Higdene pPolychronicon", nach Trevisa^ Übertragung: „Dialogae

betwecn a Lord an l a Clerk upon Tranalatton." Tgl. Fifteeath GenU Proee aod

Verse by Pollard. (An Engliah Garner.)

M) S. 131.

Labbe et Coäsart, Öacro Sancta Cuucilia XI. I. 49.

M) Zitiert naeh Renach. Die Indiees Librorain Probibitontm dea aeeb*

lehnten Jahrfannderta. 12 f. — Vgl. Beaaeh, Der Index der rerbotenen Bttcher.

I. 98. — Trotx einiger antorisierter Übersetiaiigt'n ist die .Abneigung der

TCi-^.^he jregen Übersetzungen der Bibel bis heute lebendig' ijeblieben. Kin

öfitensiuck zu dieser Abneigun^j liefert übrigens aiub die deutsche lutherische

Kirche, die am Wortlaut der dem Geiste des Urtextes gewiß sehr nahekonimeuden,

in manchen Einxelhetten aber doch mangelhaften BibeWerdevtaehttttg Lntbefi

keine Andemag daldet.
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Unfähigkeit zur Erlangung von Benefizieu, Verlust der Jurisdiktions-

rechte* und Verbot des gesellschaftlichen Verkelirs zur Folge hatte.'"')

Wenn aber die Kirche ihre wohlbegrflndeten Ursachen hatte,

die alte Tradition des Bücherfluches auf ihre Weise fortzusptzf^n,

80 war für die weltliche Gesetzgebung, wie erwähnt. Jeder Anlaß

geschwunden, an jener primitiven Form des Textschutzes festzuhalten.

Der BQcheriluch wurde durch Maßregeln abgelöst, die iu einer dem
Geiste einer modernen Zeit besser entsprechenden Form es versuchten,

das geistige Eigentum der Sehriftsteller zu schfltzen. Es wurde in

den bisherigen AusfOhrungen versucht, fDr die Berechtigung, im

Bflcherflnch den Yorlftufer des Autorrechtos zu erblicken, innere Be-

weise SU erbringen. In der Tatsache, daß das Erloschen des Bflcher-

flaches mit den ersten Anftngen einer gesetslichen Begelung des

Urheberrechts zusammenftllt, liegt aber auch ein äußeres Moment
vor, das geeignet ist. Jene Behauptung von der eigentlichen Bedeutung

des BOcherflttches zu erhärten.

G. A. Crnwell.

Die Universitätsbibliothek in Lemberg.

Aas Anlaß der feierlichen ErOt'tiiuiig ihres neuen Ueims
am 22. Mai 1905.

I.

Zwei Wendepunkte lassen sich in der Geschichte der hiesigen Anstalt

fiztereo: die Jahrf 1848 und 1905. Das cT<t*' Datum deutet den Zeitpunkt ihres

tiefsten Niederganges an, ihrer Verwübtun^,' dur» Ii die Bruittlturie. das zweite ihres

Itöchsten bisherigen Aufschwunges im Augenblicke des Einzuges in ihr neues

Hdm. Dat ente llfit ti« von Sehiekiale grausam gesaust und sersehtagen zurtlck —
am* mit Zittern and Zagen bückten iiire Hflter in ein« nnbettimmte und

fragliche Zukunft. Das zweite lindet nie durch langjährige Bemühungen gestärkt,

gefestigt, das Auge sicher iu l iue ^'edt- iiili« lie. wirkungsreicbe Epoche geriehtat.

Die Geschichte hebt dit^sen Kuntrast deutlich iif rvi>i.

Die Lemberger Universitätsbibliothek ist — wie die Universität — eine

Schöpfung Kaiser Jusef II. Die wohlgeorduet«, fachmftnnisch katalogisierte

Bibliothek des berflhmten Hofarttes Hikolaaa Oarelli, die — dem Staate fiber-

UwMD — bia aur Aafhebnng des Theresiannms in Wien diesem Institute diente,

bildete spiter in der Ansahl von 11.000 Dioden den Grondstoek der hierigea

**) Schalte, Lehrbneh des kathoHaehen nnd evangelischen Kirchenrechte«.

209 f. — Beoseh, L 47. — Viel wissenswertes Material fflr die Beiiehungen

swiscbeo Kirche und Literatur bietet noch immer Peignot. Dictioniiaire critique,

litUraire et bibliographique des principaui livres oonilamii ' iti feii. snpprimes

00 censures. Auf Seite XXIX—XXJLVIU findet sich eine wertvolle Zusammen-

Stellung der älteren Literatur.
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Bibliothek, Kiii Jalir nach der Gründung der Uinversität (1784; laiififte die^e

Bfichers*aaiii)ltuijf aus Wien ad. Ihr neuer Vorstand war der schriftsteilernde

Abenteurer H. G. B r e 1 8 c h ti e i d e r, der aos Budapest berufen wurde; 1787

wiurde die Bibliothek der Öffentlichkeit flbergeben. Untergebraeht wurde sie ia

dem ftr dieMn Zweck niur sehr nnTuUkommen adaptierten Eirebengebäade det

•ufg^'hobenen TrinitariHrkloRt^n-. Hirt' AafBtfllang wer getehmaek- mid planlos,

8ch\vf t fälHjf, ja diu ii :h\f 7\v<-. kwi<iri>:kf it h'-sorgniserregend, zumal sich die

8aiiiiiiluii:,'-:i in jenen lreiuiiiti^<n '/«itläulm ivostenlos, rasch und ausgifitig ver-

grüßerteii. A ue eingezogeneu Klosterbibiiutlieken wurden der Leuiberger üniversitäts-

bibliothek sirka 30.000 Binde einverleibt Da0 dem nngeflbten Bibliotheksr vieles

nnbedentend nnd wertlos erschien, ist ans den niedrigen Preisen ersichtlleb, n
denen seltene tmd alte Werke feilgeboten wurden. Jedenfalls aber halfen die

eingezogenen Werke dem vriiiizli' hen Mangel polnischer Literaturdenkmäler ab —
deren die (larellische Bibliothek entbeiirte — indem sich aus ihnen eine

7000 Bande zuhieinie „Biliiiotheca patria Galizieusis" errichten ließ. lu dieaem

Zustande konnte die Bibliothek den Verbältnissen entsprechen und befand iich

auf der Bahn des Gedeihens. Wie wecheeWoII nach die Schicksale nm unsere

Alma Mater tobten -— 1805 wnrde sie sa einem .Lisenro* herabgewürdigt und

erst 1817 tnr einzigen UMiver>itrtt in Galizieu wiederaufgerichtet — die Bibliothek

bewahrt«' «iiiiiit>'rbrochen ilui- Existenz, "bwnhl !*ie iiiren Namen mit dem der üni-

Veisiliit i. ilte. 1 »ie Vorstandsti'ile iiatre liir n.-.ten öOJahre liindun h dii' wechsei-

reiciiäten und nicht gerade glimpflici)i>len Schicksale zu erleben — wie die Person

des ersten Bibliothekare G. H. Bretsehneider« der 1807 qnieetiert wurde. £rtt

1887 fand scbliefilioh die Wahl des Bibliothekars die glOckliehate LOsong dnrch

dii' Km ennung des Dr. Fraux Stroüski. Er war ein achtungerheischender Ge-

lehrter, ein ansigezeichneter Professor der hiesigen Universität, der seiner per-

hünücheii KiL'i'n''< haften we<:tMi von K 'Ueiren nn<i Schillern, sowie von der ganzen

gel'ildeteii Geseiischult iingewuiiniieli ver< iirt uiui gescli;il/.t wurde. Diese Vorzüge

eiupfalilen ilui für die Bibiiothekarätelle in hohem Grade, und da er in diesem

Amte seine umfangreiche Bildung nnd seine Bibliotbekskenntois anfs leutseligste

in den Dienst des studierenden Publikums stellte, so steigerte sieh die Frequeni der

Bibliothek unaun)alt>ani. Dieser gelehrten und lernenden Welt übergab er kon
Tor 1848 (iie hIm-i f.l.OüO Bän.ie Druckwerke. 326 Handschrifien. 2230 Piecen

Artistica nnd l'J.ijOU Minr/en zälilende IJibliotiiek geurdnet znr Benutzung. Und

wie iseiue l'ibliotttekuriächcn Arbeiten sich hoch über diu vorher geleisteten er-

hoben, ja fast den neuesten Forderungen auf diesem Gebiete entsprachen, so

erhob sich sein Pfliehtgefflbl und seine Liebe sur Anstalt, die er in den tr«ttrigsten

Stunden an den Tag legte, weit über da> wünnliciie Maß.

Das Stiitmjalir 1818 war über das Lau i in ieingebrochen mit dem wieder-

bolt»fn Weriisel der politiüclien Ideen. Anl *ien ^t'riihiiiig der Freiheit" folgte

der ^Herbst der Keaktiun". beide blutig, beide verwüstend, doch der Herbst Ver-

hängnisvoller tür unsere Sphäre. Die Lemberger .Alma Mater mußte ilire SchuU,

diiB sie FreibeitssOhne aufsog, unter den Bomben des Generale Hammersteia

büfien, nnd nnsertrennlieh mit ihr teilte das Los der Verwüstung die wertroHe

Bibliothek. Daa vernichtende Flammenmeer drang von außen unter die Btlcher-

reihen der unwe<_'t«amen nnd schwer zugäncliclien Magazine un i richt-'te eine

furclitbare Vtrwn.-.tung an. Ais der 2. November 1848. der die Kntastrojihe

gebracht, traurig zur Tielge ging, lagen auf dem Umveri>ität8platze, dem liaub
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des < ia«spiiire>-iiiilels ausgesetzt, etwa lO.oiiu Jen Flan)nipn t^ntrisst^ne Biluile nicht

itiimtr weitvolibter Werke. Vier Fünttei der Bücht^rsatiimluiiii — darunter die

gauze Abteilung der uus ehrwärdigt;n Kiotiterarciiiveii eingebraciiten polnischen

LiWimtn* — Ob«r IW Hu<lachrift«a, fint die ganze arttetisthe Samnilang nnA
•m Drill«! des MiDMnkabiaetta gingen ingninde. Überhanpt etiVM wu den

Plamnien ^('rettet zu haben, i-t firszig und allein das Verdienät des Bibliothekar!

Dr. Strorihki, der uiieirit.'iMlenk der I.ebeiisgt'falir, persöiilii-li die Rfttuni» der

öffentlichen Büchel schätze vollzog, wäiirend all sein H;ib und <iut nml die Hand-

schrift Beiues Werkes über Anthropologie ein Raub der Flammen wurden.

Die Bomben hätten der Bibliothek fast das Lebenslicht au^i^eblaseu, denn

angeeiditi der geringen Überbleibsel war ea unbeatimmt. ob die Begienmg
di« Mittel nur Wiederanfriehtnng der Anstalt darbieten, oder, Okoaomiieher,

das Institut jränziicli aufheben wflrde. Da hat die Bibliothek ihre zweite Bettang

dem hiiikrt'buii^'ävullen Dr. Stu-n-ki zu d.uikcn. Kili<,'st, arierniQdlich und un-

Terdrvsseu, ja — olnie Ubertreilum^' — «lirtMihäiidi^' uiiteruaiiin er die .Arbeit,

die im Doniinikunerkloster geborgenen Beste aer Buciierei zu ordnet, zu inven-

tariaieren and auf das energischeste an mehren. Die edlen Bemähnngen dieses

in allen Kreisen hSebst angesehenen Hannes blieben nicht ebne fraebtbaren Br-

folg: reiclilicb flößen Privat- und Regierungsge.sclienke. Als die Bibliothek vier

Jahre nach ihrer Kinäscheiuug das mit der Universität geuieinsame Heim im

gewesenen Teatinerkloster :»d Satic-tum Nic(d;iiiiti .iiii 2. November 1852 bezog,

war sie bereits über 35.000 Hände stark. 1853 war »ie geordner unti wurde dem
Publikum übergeben. Die Ton Dr. Stroiiski mit wahrhatt bibliothekarisoher

Sipaiebt angelegten Katalogarbeiteu setite mau, naeh Übersiedlung dieses

verdienstreieheten Mannes an die JagielioDisehe Bibliothek in Krakau, nater

dem Bibliothekar Dr. Adalbert t. Urbaäski (^1859—1892) toit betriebsamen

Fieiße fort, und Vollendete sie bis auf den allgeiueinen Realkatalog. Die

Katalogisierunesarbtiteii eihtreckten sieb aucli auf «las während der Brand-

katastrophe zerrüttete Münzenkabinett, welcbes in deiu Gelehrten and Pro«

fenaor der Philosophie Dr. Eusebins Gserkawiki einen leider vorüber-

gehenden, in seinen Kenntnissen aber unübertroffenen Ordner erhielt. Nach seiner

Versetiung nacli Graz vollendete der Sohn des Bibliothekar};, der Schriftsteller

Aureli U r b a ä s k i. den Katalog. Überhaupt muß diesem langjiüirigen Direktor,

der auf dem Gebie'c der Piiysik als Fors' li r b- kannt war. OrdnuIll,'^^inn sowie

Sorge für Büclieriiygiene und j>eiiiiicbste iJeiidiciikeit der Bibliothek>rätime und

S<imuilungen bedingungslos nachgerühmt werden. Solid, wenn aucii schlicht —
ein CbarakteristikaiD dieser Epoche — gebundene Werke in einer tielteicht n
engbersigen Auswahl fällten das Baehermagazin immer mehr aus« und als 1884

eine PriTatschenkong tou 10.000 Bftnden der Bibliothek tuflel. wurde die Baun-
frage immer akuter.

Doch erst der Vorsortrlidikeit und der zähen Ausdauer des jetzigen

Direktors Dr. Alezunder ^ e m k u w i c z war es vorbehalten, die lUunterweiterung

der enrftnschten nnd günstigsten Losung snsnftthren. Im Bibliotheksfacb geschult,

frtiier als Forscher der polnischen Geschichte und ihr tTnifendtAtsdozent mit

wissenschaftlichen Ansprüchen vertraut, hat dieser Direktor die Errichtung eines

selbständigen Bibliotheksgeliaudes sowie die Führung der Anstalt auf einem
würdigen Nivpan si^li zur Lelier<<auf<rabe gC!«tellt. Srli ui 1K93 iiatt.- er einen

kleinen Erfolg seiner Bemühungen einzuernten, da der Bibliothek tunf anstoßende
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Räumlichkeiten iihergeben wiinien. Diese Lokale wurden zu Amts- un 1 Lese-

zimmern Terwandelt, die früheren zam BOchermagazin geschlagen. Ermuntert

doreh du erfte Gelingen blieb Dr. Semkowiez seinem gesteckten Ziele tren and

vnterlieB keine Gelegenheit, die £rricbtung einee eigenen Gebindes sv betreiben.

Er lehnte jedes halbe Mittel ab — ieh erwibne hier bloB die mittratenen Yot*

Schläge, die Bibliothek mit dem zoologischen Institute unter ein Dach zu bringea

oder den Neubau allein auf einen Riiolierturm zu heschränken — and schließlich

trug seine je<ies Koinproiniß aiisi<rlilie|j''»nle Behau lichkcit «l^'n Sieg davon. Im

Jahre 1ö9ü erwarb die Kegierung den Baugrund und schritt, au uie Ausarbeitaug

der Plftne nach einer Skitze des Bibliothekars Dr. Haas. Verschiedenen

Flnktnationen in der StaatsGkonomie aasgesetst, begannen sieh die sehnlichsten

Hoffnungen der um das Wohl der Bibliothek besorgten Faktoren erst 1899 IS

realisi-rcii. Damals worde der ausersehene Bauleiter, der Ingenieur Gregor

P e i a n 8 k i, auf Studienreisen geschirkt und die vom bantechnischen Amte der

Slattliaiterei ausgearbeiteten, mit einigen Verbesserungen von der Bibiiotheka-

Direktion erg&nzten Pläne wurden vuni &Iinisterium approbiert. Das Jahr 1900

verging wieder in banger Erwartung, ohne dafi der Ban begonnen wurde. Erst in

Mai 1901 ging man, gedringt von tumnltnarischen Arbeiterdemonstrationen, die

eine Folge der ungesunden Banstagnation waren, an die Vorarbeiten. Za der-

selben Zeit t^'en' hnii'rte ein Ministerial-Kriaß den NenVirin des Bibliothekscebändes

für die Maximalsuninie von öL'O.OOO Kronen, wovon f^UJJOO Kronen auf die innere

Einrichtung verwendet werden sollten. Als höchste beautaicütigeude und beratende

Instans der Bauleiter warde ein Baakomitee eingesetzt, das aus Statthaltsrei*

beamten, einem Vertreter des akademischen Senates, dem Bibliothekar und dem

Kustos bestand. Drei Jahre hindurch regten sich auf dem Bauplatze zahlreiche

Hände, und allmählich entwachs dem Kidgeschosse der mächtige ureistOckis;«

Hau, der Mnde 1903 im großen vollendet wurde. Das Jnln- 1004 bis zum Spät-

herbst verging inic «ier Feitigstellung aller bautecnnischeu Arbeiten vor dem

Umzüge der Bibliothek.

Lemberg. Dr. Rudolf Kotnla.

Zn einer Bretschneider-Bibliographie.

Der als k. k. Hofrat gestorbene, weitgei eiste Literat und Atlfklirer Heinrich

Gottfried t. Bretschneider (1789—1810) interessiert uns beute weniger wegen

seines weehselTolIen« abentenerlichen Lebens, als wegen seiner intimen Besiehoages

lu Fr. Nicolai und den Berliner Aufklärern, die er mit Nachrichten aus Öster-

reich 20 versorpen i'Hegte. Bretschneider nimmt daher eitie zuerst von Richard

Maria Werner richtig: beuit-dlt'' Verniittlerslelie in dem Gel^tc^leben des d*-

maligen literarischen Osterreicii ein, deren richtiges historisches YerständDti

nicht nur für die österreichische Kultur- und Literatnrgeschicbte von weitsster

Bedeutung ist, sondern auch sebfttssnswerte Aufscblfisse sur Geschichte der

deutschen Aufklärung liefert. Da eine absciiließeude Monographie über Bret-

schneider noch aussteht nnd die 800 in der Berliner kOniijl. Bibl. im Origiiule

und abschriftlich vorhandenen Briefe unseres Schriftstellers an Nicolai wei-r

verOrtVntiiciit sind, nocli entlehnt werden, dürfte eine Zusammenstellung der

Briefe und Werke Bretschneiders. die viele Fehler bei Goedeke und seinm eisten
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Bio- und Bibliugrapheii Meosel verbessern kann, nicht unnutz sein. Für di«

Leser dieser Blätter ist BretBchneiders PersOnliebkeit nicht ohne lateresM, da

•r is Of«ii nnd in Lembcig dM Amt eines Bibliofhekan beklddete.

Überall* wo mir die bereit« lehr Mlten gewordenen Originaldroeke nicht

iQSinglicb waren, nannte ich in Klammem die Quelle, nacli d r ich zitierte;

Anonyma worden nach Measels Vorgange besternt. Anfierdem bediente ich mich
folgender Abkürzune*" n :

Mensel 1816 <= Vernu&ciite Nachrichten und Bemerkungen histurischen und

litterariiehen bbalte theilt lelbat Terfafit tbells heransgegeben von Haf-

ratb und Professor Mensel sn Erlangen. Briangen, 1816 bd J. J. Palm
und Ernst finko.* 8>.

Mensel 1818 = ^Historische und litterarische Unterhaltungen tht^ilg selbst

TerfuUt theils heransgegeben vom llofrath und Professor Mensel in

Erlangen. Coburg, bei Meusel und Solin. 1818.' 8^

A D B Fr. Nicolais Allgemeine Deutsche Bibliothek.

Seite = ^eiee das Herrn von Bretsebneider nach London nnd Ptiif aabst

AnssAgen ans seinen Briefen an Herrn Friedrich NieolaL Heransgegeben

Ton I.. F. G. Yon GOekingk. Berlin nnd Stettin, in der Nieolaiseben Baeh-

handlung. 1817.' 8".

Werner = *Aus dem Josejtliiiiischen Wien. Gebiets nnd Nicolais Ürlf fwi.lisel

während der Jahr« 1771— 1786 herausgegeben und erläutert vun Dr. Kichard

Maria Werner ate. Berlin 1688.* 8*.

Barlinar Warther ^ *Der Berliner Werther. Mitteiinngen Aber Qoatba

ans nngedmckten Briefen Nicolais nnd sainar Freunde von Bicliard Maria

Werner etc. Als Handschrift gedrnckt. Salzburg 1878.' fol.

ö a t e r r. - u 11 g ar. Revue = 'Aus dem Wi mht Lager der Romantik. Mit

ungedi uckten Briefen von H. G. Bretm Imeider. Friedricli Schlegel und

Adam Müller. Von Richard Maria Werner. (Österreichisch-ungarische Berne.

Nana Folge. 8. Bd. S. 888 ff.}".

Sehwinger mm 'Friedrich Nicolais Roman .Sabaldns Nothaakar*.. Bin Beitrag

zur Geschiciite der Aufklärung vun Richard Schwinger. Weimar 1897.'

(Schick k Waldherg, Litterarhistor. Fürschungeii. II. Heft). 8«.

Linger - 'Denkwürdigkeiten aus dem Leben des k. k Hofratlies Heinrich

Gottfried von Bretüchneider. 1739 bis 1810. Mit Benutzung sehr selten

gewordener Quellen') znm erstenmale voHstindig heransgegeben Ton Karl

Friedrieh Lingar (Pteadonjm f. BlOchlingar). Wian ft Leipsig 1898.* Sonst

bediene ich mich der landlAnfigen Abkarxnngen für ftberall bakannta ladko-

gr^hische Werke.

Schließliih habe ich noch Herrn Univ.-Bibliothekar l>r. .\iiton

. Schlosf-ar und dt-n Herren Dr. Fehn und Schukowitz für ihre aulopfernde

Unterstützung bei meiner .Arbeit meinen verbindlichsten Dank zu sagen.

I. Bretschneiders Werke.

1. ••Graf / Eeau / An
j
Heldengediciit mit / einer luitzHchen Vorrede

eines alten / Mfii.solienfeindes. / i Knpfervign. mit l'^mschnft :)

Plutus ex quovis iigiK) facit Mereuriiim.' 96 S. kl. S'\ o. (). u. J. 1768

I) Wortir' tKMi- < 'nuipiiati' n aus Keise, Mensel 1816 und Mensel 1818 ebne

jedwedes anderweitige Material.
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8< **PapinoteD. / ^avenalls / stulta est dementia, — , p« ri-

turaeparcere chartae.
,

(Vign.) Frankfurt und Leipsig.
/ bejr Friedrich

f'hristian KocIiendörff.T 1760.' 1« n. 216 8. 8«. 1769

3. *'l>it' lleligioii, mit philosophischen Augen betrachtet. Wien 1774.' 8**

(Meusel 1816 p. 25.) '
* 1774

4 **FHinUieDge8cbichte / nnd / Abendth«aer / Jancker Ferdinand! v. Thon. /

f Vign.) / Kämberg. / bey Gabriel Nioolana Baape. 1775.* (Geitochener

Titel) 272 S. u. 1 S. Druckfehlerverteichuis. 8o. 1775

•*^amilien{resohichte / und Abendth^'Uer / Junker Ferdinands / von

Thon. / Zweyter Theil.
/
{Vi.,11.1

/ Ntirnb^rp.
/ hty Gabriel Kicolaut

Raspe. 1776.' (Gedruckter Titci mit Kupfervign.) 272 Ö. 8». 1776

5. '«'AukündigQDg nnd Probe einer nenen Ausgabe, mit Anmerkungen von

D. Johann Ftacharts Uebertetznng dea ersten Bachs von Rabelais

Gargantua.' Nürnberg 1775. 8*. (A D B 29. [1776] Bd. p. 801 U
Meusel 1816 25.^ 1775

6. ßecension in Krankt, gc). Anz, 1775 von *R}»einischer Most Krster

Herbst. 1775. o. O.' > Hibliotliek litt<M arischer und kulturhistorischer

Seltenheiten. Xro. ijb. Eiul v. M. Deacelte«. p. 21 f.) 1775

7a. **E!ne entsetzliche / llordgescbicbte von dem jungen Werther / wie/

sieh derselbe den 21. December durch einen FistolenschuO «gen-

mächtig ums / Lehen gebiacht. Allen jun^'en Leuien zur Warnung

in ein Lied {jebiacbt. / auci» den Ahfii fast nutzlioli zu lesen. / Im

Tlion : Hört zu il:r lieben ('iiii>tL'n jc. Das Stück kostet zwei

iLreutzer; ist ja nur ein geringes uel i.' 0. 0. u. J. (Frankfurt a. M.,

Deinet 1776). 14 8. 8^ 32 Strophen (cf. Berliner Werther p. 6) 1776

Neudrucke: Berl. Litt Wochenblatt. 6. Apr. 1776. — Leipt. Alm.

d. dtschn. Masen f. 1777. — Blatter t litt. Unterhaltung 1851,

p. 1052 ff. (.1. W. Appell, — Werther und s-ine 7.nt. Zur Goethe-

Literatur. Von .1. W. Appell. Neue verb»'.-;-! rtf und vermehrte Aus-

j;ai»e, Lcipzijf. V<rh<g von Wiliieim Kn^'elnianii. 1865.' p. 4^ ff.
—

Muisenkiänge aus De utüchiands Leierkasten. U.Autl.Lpzg. pag.172— 181.

(81 Strophen.)

7 b. **Mordge8€bichte des jungen Werthers. Bomanze. 0. 0. 1776.* 8^

82 Strophen. (Appell, Werther und s. ine Zeit p. 43) 32 Str. 1776

7 c. 'Wertliers Lei<ten vine waliiliatte
/
Mordge.>;Chichle. / die sirii den

21. S' ptt ruber
,
1772. zugetiai;en. / Auf die / Melodie des Siegwarts /

in ein Lied gebraciit.
/

\ Kupier : i'Jngelinan. lecit.i / Wien.
1

Bejr

Joseph Kuhn.' 0. J. 16 8. 8« (nach Goedeke' § 237, 24 b : 1778

gedracict). 88 Strophen. 1778?

7d. *'Kine / entsetzliche Mordge.scliichte vun dera jungen Werther, / wie

sich derselbe / den 'ilsleti Derenibtr dureii einen Pistolenschuß
/

eiceiniiii-'htii; unis Leben ^jebraeiil. / Ail<ii jungen Leuten zur

WarnuMf,'. auch deti Alten ta.st nutzliiit zu Itfsfii.' in 'Kabeln Ro-

manzen und i)inngedichte. Franklurt und Leipzig, 17öL' p. 143—151.

88 Strophen. 1781

8. *'Bede am Namenstage der Kaiserin KAnigin (llarie Theresie). Wien
1777.' fol. (Trattner) [Meu.el 1816, 26 ]

1777

9. *Zw«i Dedttctioneu iu Prueeßsaciien.' 1777. (Heise 47.)
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10. 'Abhandlung von Verbeaserang des NahrangsstandM and derBev5lk«niiig

des Baunats Temeswar.' 1777. (Reise 47.)

11. "Rede welche hey KrrichtufU' des Temeswarer ('otnitats den 22. Bracli-

mouat 1779. Se Exe der Hochgeb. Graf, Hr. \..v. W. in lateitii<;ch(^r

Spraiche gehalten. Übersetzt durch H. G. v. Bretscbneider. Temeswar.

gedr. b. H. X Heiraerl.* 82 8. 4«. (Go^dekei § 298 28, 1.) 177»

12. •'Auf die Ankoiift 8r. Eicell. des Hrn. Onifen Karl Pall^ von Erd«d*

alt bevoUniidlktigter kOnigL Hof'Commissair an feyedicber Berichtnag

d«r hoben Schn!«> in Ofen. 1780.' 3 Bl. i < B ig.) 8». (6oodekot.| 298

N. 28, 2: nach A D B (17&0) Bd, 42. 266 ff. nicht anonjm). 1780

1& 'Auf das Einweihiingsfest der Königl. hoiien Sclml« zu Ofen. Von ii. G.

TOD Bret^cliueider. K. K. Ruth. —' 2 Bogen. 4". Oien 17öO. (A D B
(1780) Bd. 42. 266 ff). 1780

14. 'Deutsche Debersetznng der Rede, welche Se. ÜIxceDenx der Uerr £rz-

biiebof Ton Colooia Freyherr von Patachieb bey der ßlBVeihonga-

feyer der kOnigl. hohen Schale zu Ofen doo 2S. Janü L780 gehaltet!

bat. durch H. G. t. Bretscbneider. Ofen, i^edr. bey KatharinaLanderian«

Witw.-; 49 S. 40. (Goedek.'- |J
2!H N, 28, 4).

15. 'Catalogus nnniiulloiiun rarioruin: partinique rarissiniorum varii idioniatia

et arguroenti libroruui. quus una cum parva coUectiune iinaginum

emditomm aeri lignove indaaran, yenani ezponit, et ^^oihos ad

indieem generalem libromm rarionun «uam qaantnlamennqne confert

partem H. G. a B. Pestini, a|>ud Weintjand et Koppf. Bibliop. 1781.*

8 Bogen in 8». (A D B (17hI) 47 Bd. p. 202 f.) 1781

16. •*Fabeln / Romanzen / und / Sinnf:-"iicbte. / (Vign.) / Frankfurt and

Leipzig.
,

1781.' (=- Pest. Weingand & Koepfi. « 11. 200 S. S".

17. *p. 255—270 (resp. p. 217—280) in 'Naturljciie Magie oder ürlilaruug

Tersehiednec Wahrsager- und Natürlicher Zauberkünste Ton Christ»

lieb Benedict Pank, Prof. der Natarlehre ta Leipzig. Mit 18 Kupfoc-

tafeln. Berlin und Stettin, bey Friedrich Nicolai. 1788.* (reep. 2. rerb.

Anfl. ibid. 1806) 8*. 178S

l«. 'Parodien.' 1785. (Reise 49.) 1785

ISl 'Vorbericbt und Anmerkungen zu 'Beiträge zur / philosophiBchen

Gescbi eilte / der hentigen / geheimen Gesellschaften. / 1786.' o. 0.

208 S. 80. 1786

SO; **Almanach / der
/ Heiligen / aaf jedes Jahr / mit 18 sanbem Kapfern

nnd Hosik. / Hit £riavbntfi der Obern ? / Unabibiderlich abgedruckt. /

Gedruckt sa Ron / und sn haben in allen Buchhandlungtm T>Mitsrb-

land's.' \B\ 0. 0. u. J. (1788, Berlin). ^ Neue Anfl. Leipsig. Wien- .

brack kl. 8^ (Wurzbach 2, 141*. 1788

21. •'Lemberper Musenalmanach. Lemberg 178«.' 12«. (Joodt^ke^ § ••:n.3n. 178(8

22. 'Klagelied eines Wi»Mier.s in [.t^nber;!;' an seiu»^ Frau Muelter.' ':^.'

unterzeichnet. Deutsches Museum 1 (ITc^b;, 20ü tF.

28, A B B (1788) 79. Bd. p. 111-113 Ti.* nnterteiehnet (Recension von

W. Hann's ^Xenokiat".)

2i A D B 79. (1788) Bd. p. 590-600 'Fi.' unterzeichnet. (Recension TOD
.

Kratter's 'Briefe Aber den itsigen Znstand yon GalUsien,^)

Digitized by Google



_ 142 —

25. 'Ueber Glauben ninl Früfuni^ des Selt^anieD oad Abeotheaerlich«o.'

Hsüchr. V. 6 DruckbugeD. (Reise 52.)

96. **fiec0iitioii/d«r8ehKift / GbMr«kt«rFri«4rieha IL /KOnigtTon Pr«iifi«a /

betohriebMi / von D. Anton Friedrieh Bfiiebing / KSnigl. preoAiMh.

OberconristoriUrntb nnd Direktor Jes
/
Tereinigten berlinischen and

cOlnischeii Gymnasinins. / und der davon abhängenden Schalen. /

Friedrich d. Zweite / Der ferfluehte Pfafe weis Selber nicht Was er /

Wil, hohle Ihn der Teufel.
/ BQschings Charakter Friedrichs des

Zweiten, / zweite Ausgabe S. 55. / Wien und Leipzig, 1789. / Bei

Georg Philipp Wacherer.' 92 8. 8». 1789

27. *^Antwtirt einet pelniichen Bdelmnnni iu der Bepablik an aeinea

Frennd in Galiiien, uf 4ie Anfrage : Wae Ton einer Vereiniguig

Galiziens mit Ungarn zu halten sey ? Non ait alterintf qni aam eiee

potest. Warschau 1790.' (Linger 343.) 1790

28. *^CiedHiiken über ein altes Hauerniied.^ Meai>eU histor.-litterar.'biblio-

grapb. Magazin. Zürich 1790. p. 81—90.

29. A D B 107. (1792) Bd. p. 15—87 *ri.' nnterteiehnet (Becenaion ven

Saredenberga theologiacbe Werke*). 1798

80. Nene A D B 8. (1798) Bd. p. 88-88 *Bm.* (Becenaion von *Eekbarta-

haneen, Sammlung der merkwflrdigsten Visionen*). 1798

81. •*Georg Wallers / Leben nnd Sitten, / wahrhaft — «der doch wahr-

scheinlich — ' beschrieben, ' von ihm selbst. / Pide no sc desprecie

sn trabajo, y se le / den alabani^as. ne por lo ^ue escrire, / sino

por iu que ha dexado de escrivir. / CerTautes. / (Vign.) / Kölln, /

bey Petor Haminer. / 1798.* (* Berlin, Fr. Nicolai). 1797 (ibid.

C. A. Nicolai). 1808 (Lpig.) Z nnd 400 8. 8«.

82. «*Die freyivilUge Bejateaer; ein Vorapiel. Lemberg 1798.' 8*.

88. **Liehe und Wein in Asien; eine komische Oper. Frankfurt an H.
179.;; 8^ (Nro. 32 «. S3 : Meusel 1816. 31.)

34. *'Lftw Här Isak, den niemand kennen will; ein Beitrag zu Bahrdt's

Leben im ^iekrolog und In mehrern Kecensiouen über Bahrdten*

(Waracban 1795); in Wialanda Neaem Tentochen Merkur 1795. St. 6;

8. 189. 1798

85. *'6eeehrej beym Angriff der Ka?allerie.' Berliner Monatotcbrüt Sept.

1808, p. 288-285 (in Besag anf id. Mai 1808, p. 852-868.) 1808

86. *Treyraaurermcnuet.' Berliner Monatsschrifk Jnn. 1804, p, 449—460
(in Beznp auf id. .Inli 180:i, Nro. 2.) 1804

87. »n'heodur.^ 1804. ^ Heise 61.)

88. *'Die Spring- Wurzel oder / Die böse Liesel. ^ Kiue komische Oper. /

Narnberg, / in der Eaapeacben Bncbbandinng. / 1810.' 100 8. 8*. 1810

89. **Philipp und aein Bofi.' Haicbr. 1810. (Beiae 61.)

40. 'Verschiedene Cbaraetere nnd Anekdoten.*

41. *Geschwätze eines alten Mannes, von Dingen, die er erlebt, und von

Menschen, die er gekannt hat. Opuacnlnm posihamnm.* (Nr. 89 Q. 40

abgedruckt in Meusel 1816.) 1816

42. Fragment einer Autobiographie (1776—1810). abgedruckt iu Meusel

1818, 91-150.
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4t. Travels of a geman Gentleman trongh Holland» England and France,

for tbe moBt part to foot, withont mon^ in hie pocket.' von GOekingk

Reise 71—158 anter dem Titel abgedruckt: 'Reise des Henn von

BretBchneider's nacii London und Paris.' (ins Kn^rlisclie übersetzt

in Blackwoods Edinburgh Magazine, vgl. Erich u. Gmber, AUg.

Eucj-klop. Iä24. Erste Sect. XII, 3ö5 ff.) 1817

2. Breteehneiders Bri«Nfeohtel.

Bretachneiders Hriefwechsel mit C h. F. ü e 1 1 e r t. der von Göckingk

(Beile I) erwähnt wird, ist bis auf eine Stelle in den Tapilloteu' p. 69 ver-

•ehoUen. Die Briefe Breti^neidera an Honsel sind nnr ans dessen Pnbli-

kstionen Uber Bretsebneider bekannt Der Briefweebsel mit Nicolai ist nne

fragmentarisch in 300 nro. handschriftlich erhalten (kgl. Bibl. Berlin); die

Briefe an Nicolai sind nach Göckingk (Heise 262) 'bis auf zwei oder drei, die

bloß Versendungen von Büchern betreffen, von des Herrn v. B.(-retsLheider)

eigener Hand'. Göckingk teilt sie nur aaszugäweise mit, und zwar infolge ihrer

giofien Anzahl, dann weil sie von Nicolai eehon literarisch verwertet seien,

fem« weil die raeitteu literarischen Nenlgkdten ihr Interesse verloren h&ttea

vod endlich ans persönlichen nnd poUtiseheo BAcksiditon. Den grOfiten Teil der

Biiefe aas Ofen nnd Lemberg fflllten die Narlirirhten von seltenen, besondere

occultistischen. sprachkundlichen und auf die deutsche Geschichte bezüglichen

Büchern aus. Kiniges davon scheint Nicolai liir seine Geschichte des Terapel-

herrnordeuB, für seine Keisebeschreibuug (be&onders im Abschnitte über Wien),

fir dna Werk ftber die Perftd[eQ gonntit an haben, wie anch ^le nwhnten
Beitrige^ snm Yeynen klejnen Almanach* von Bretsebneider stammen. (Reue 964.)

Über die Alt der Wieder^'ulte spricht sich GOckingk selbst Reise 264 aod :

'Offenbare Sprachfehler (z. B. Ich bitte Ihnen, f. Sie; wegen dem. f. des;),

habe ich abgeändert, und zuweilen ein Wort aus einer fremden Sprache, mit

dem eigentlichen deutüchen vertauscht, sonst aber mich an die Urschrift ge-

halten.* Aufier GOckingk haben noch Werner a. a. 0. nnd Schwinger a. a. 0. aod

den Originalmannskripten, aber wortgetren, Briefstellen verSffontUcht

Ort iwAkMBdwig: Ab: Qatll«:

Uslein 80. 6. 1767 Nicolai Beile 261

18. 9. 1769 m Roiso 40 f.

• 17. 10. 1769 m Beise 1

8. 10. 1771 m Reise 1; Werner 8; 187*

Nürnberg 20. 4. 1772 m Reise 2

Csingen 18. 8. 1773 Beise 265

Vnmkfut a. M. 19. 12. 177S « Reise 865 IT., Schwinger 156 >

» mm 94. 1. 1774 • Reise 2

m mm S4w 4. 1774 • Reise 267 f.

Regensbnrg 28. 7. 1774 m Reise 8. W ri er 145"
Wien 8. 10. 1774 m Werner 143 f.

"

22. 10. 1774 Heise 41 f.. 268

• 28. 10. 1774 • Reise 268 f., Werner 140 143

? 10. 1774 m ReiM 48

1
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Ort liet Ab««)BdttBg

:

Datam

:

An :

Wien t 2. 1775 Nicolai Heise 270, VVtjruer 145 •*

Usiogea 10. 3. 1775 » R«be 870 f., BerL Wertbtr

• n. 4. 1775 • m Reua 271 f., Werner 146

? 88. 4. 1775 Schwinger 177

Uaingen ? 4. 1775 K.'ise 5

? 15. 7. 177.5 s bcliwinjircr M.i "

Usingen 13. 8. 1775 Reise 272, Werner 146

w 11. 10. 1775 Berliner Wertber

' «1
16. 10. 1775 • • ft

18. 11. 1775 Sdiwinger 2ö6 ^

Piühkfurt a. M. 29. 11. 1775 • Reise 68— 6i). Schwinger 26o •

? 1. 12. 1775 « 8<'hvvinger 256 '

Usingen 8. 1. 1776 l5..Miui'-r Werther, ßöise 44 f.

* lö. 1. 1776 m Keise 5. 65 t.

? 5. 8. 1776 • Schwinger 256 *

? 8. 8. 1776 • Sehwinger 256 \ 211 <

Kobl«ni 16. S. 1776 Reise 272 f.

Utiogen 21. 3. 1776 » Reise 273

II

•

27. 3. 1776 « Werner 140 **, Jjcüwiuger 256

Keise 46

21. 5. 1776 Reise 878 f.

Fnokfort a. H. 17. 7. 1776
II

ElipborioR Y. 540 f.

30. 7. 1776 « Reise 6 f.

'

? 18. 9. 1770 Schwinger 288 '

2o. 9. 1776 •

? 16. 10. 1776 Scliwuiger 288 '

Wien 12. 11. 1776 Keise 7 f., Werner 149 159

Wersches 14. 8. 1777 » Reise 8 f., Werner 147»^ 150 «

* 28. 18. 1777 m Reise 9 f.

m 21. 10. 1778 n Reise 274 f., Werner 150

1

? 20. 11. 1778 m Werner 151

— 1779 9 Bis aut einen verloren: Werner 104*"

OtVn 12. 4. 17öl w Reise 27o ff., Werner 9 t., 5>chwinger 1»

Preßbarg 19. 6. 17Ö1 n Reise 878

Ofen 9. 9. 1781 « Reise 278

m . ? 9. 1781
II

Reise 12

• 20. 11. 1781 • Reise 280, Werner 152 »»»

• 22. 11. 17bl
II

Kfist' 2^1

• 18. 12. 1781
»1

IWiMi 278 f. 283 f.

n 16. 1. 17b2 II
Reise 284 L

m 17. 2. 17t»2 m Reise 281 ff.

n 18. 8. 1788 • Reise 285 Werner 19 189

m 8. 4. 1782 « Reise 28S ff.

» 10 0. 1782 • Reise 291—295

24. 7. 17^2 Reise 13

24. 11. 17?2 • Reise 295 f.

Wien 30. 12. 1782 Werner 1581 <u
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Ort arr AbMBdnaf: An: QmU«:

Kaab 2. 1. 1783 Nicolai Wenier 154 '««

Ofeu 25. 1. 1783 m Werner 154 1.

n 6. 2. 1783
ft

Reise 297 f.

24. 2. 1788 W«nier 155 '««

If
28. 8. 1788 w Wenier 15$ «««

3. 5. 1783 BeiM 15, Werner 155 '«*

Wien 16. 10. 1783
IV

Werner 156 158

Ofen 8. 11. 1783 Werner 157 •>«

20. 12. 1783 n Reiae 66 f., 298 f.. Werner 158 »'

9. 2. 1784 1»

1»

Werner 14. 157 159 »\ Beiae 16

•lebt fUeehl. U«i, 67 f.. 299 fl

• 16. 3. 1784
1»

Reise 68 f.

• 17. 4. 1784 m Reise 300

II
16. 5. 1784

ti
Werner 157

n 24. 6. 1784 1.
Werner 157 158

4. 8. 1784 Reise 69

n 14. 8. 1784 II
Beise 800 f.

2. 10. 1784
Werner 158

empfangen

(Lemberg?) 19. 2. 17^*5 Reise 18 f.

Lainbers 24. 2. ITSö Heise 301 f.

1. 2. 1786 • Heise 302

8. & 1786 Reise 802 f.

7. 6. 1786 « Beiae 808

10. G. 1786 ü Beiae 303 f., Schwinger 178

19. 1. 1787 n Werner 21. 158 »» 159 «•, Reise 804

2.5. 2. 1787 • Reise 305 f.

4. 4. MPJ
II

Reise 20, 304 f., Keil 45 ^

Buk 22. «. 1787 n Reise 306 f.

LMDb«rg 1. 11. 1787 1t Beiae 51, 807

? ? 1. 1788 Meaael 1816, 16

Lfliiiberg 10. 11. 1788 NicoUi Beiae 58, 808

? ? 1788 Reise 52

? 17. 5. 17e9 Mensel 1816, 21 f.

Lemberg 17. 6. 1789 Nicolai Reise 308—810

29. 9. 17ö9 tt Beise 810

5. 1. 1790 K Beise 811

30. 4. 1790 H Reise 69 f.

29. 11. 1790 « Reise 311

•
3. 2. 1791

II
Reise 312 f.

? > 7. 1701 n Heise 21 f.

Lemberg 26. 8. 1791 n Reise 22

m 18. 11. 1791 Beise 22 f.

9 8.11. 1792 Beise 818

m 4. 12. 1792 * Reise 313 ff.

W 13. 12. 1792 • Rei^e ?>15 f.

FranUart a. M. 13. 7. 1793
II

Reise 60

2
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Ort der Abtendang: Datom r An: Qaelle-

f 10. 2. 1794? Nicolai Reise 60
L«mberg 11. 4. 17W , ßeiee 24

? 19. 7. 1794 , Beise 24
LemiMrg 4. 9.1794 , fidae 24 f.

«. 4.10.1794 . R«iM816ff.
Lücke im Briefwechsel

mit Nicolai ^5

f 11. 9. 1795 Nicolai Reise 25 f.

? 86. 12. 1795 . Beige 27 f.

Lemberg 28. 12. 1796 , Reise 819 f.

März 1707 his

März 1798 » ^"«i

Lemberg? 18. 3. 179S , Reise 28

n ? 4. 1798 , Reise 2^
EnUn 22. 8. 1798 , Reise 29
Lemberg 28. 4. 1800 , Beise 820
Krakau 29. 12. 1800 , Beise 29 f., 74

31. 1. 1801 , Rei.se 74 f.

? 28. 2. 1801 . Reise 75
Lemberg? 20. 10. 1801 ^ Reino 7r> {.

Wien 3Ü. 4. Ib03 „ Rei.e 34. 4 f.

» 15. 2. 1804 , Reise 320 ff.

? ? 1804 , Beise 76
W»» 1-^ ^- 1805 . Beise 822

22. 12. 1R07 , Reise 322 f.

9. 2. löOS , , Reise 323 f.

11. 3. 1808 , Reise 35

» 9. 4. 1808 . Österr.-ungar. Kevue, N. F. 8, 288 ff.

• 16. 5. 1808 . ibid. 8, 285
? 5. 7.1808 , Reise 61
? 19. 8. 1808 Mensel 1816, 16
' l'^- 9. rs08

„ 1816. 11-13
Kger 24. 5. 1810 xNicolai Roi.se 37
Karlabad 21. 6. lölü , Reis*- (i2

9. 7. 1810 , Reise 37 f.

11. 7. 1810 Heute! 1816, 83
Krsimitz 16. 9. 1810 , 1816. 15

18. 0. IMO . 1816, 16 f.

6. 10. 1810 Nicolai Reise 38 f.

» II. 10. 1810 Meusei 1816. 8:,

^ ? IblO . 1816, 14 f.

Othmar Schissel ?. Flescheoberg.
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Bflcherhygiene.

D«r Vortng fib«r Bflehexwh&dlinge, d«n der Direktor der Wiener
ÜD)?er8ittte-BibUothek vor einiger Zeit im Ö. V. f. B. hielt, ebloß mit dem
Hinweis auf den im Oktober 1904 gegründeten Verband, der ei eich zar Äafj^abe

stalle, die Methoden ausfindig zn machen, die der Zorstönitifr von Kunstwerken,

also auch von Büchern, am wirksaniston entgegenarbeiteten, eines Verbandes,

der schon durch seine Zusaniineusetzung (ßibliotheks- und Maseomsbearate, wie

Vertreter der Nntnrwieeenidinften) eine gewiete Bürgschaft für die YerliBliebkeit

und den Emat aeiner Arbeiten nnd orsebläge atelle. 10t dieeem Sehritt bat

sieh öaterreich in die Reihe jener Kttltnrataaten gestellt, die im Hinblick aaf
die unanfhaltsam fortschreitende Verheerung ihres edelsten Besitzes energische

Maßregeln ergreifen, dieser Verheerung ein Ziel zu setzen. Je größer dieser

Besitz, desto dringender die Pflicht, ihn zu erlialten. So kann es nicht Wunder
nehmen, daß England in diesem aufgedrungenen ICampf gegen die Zerstörung

atiBer Bibliotheken im Tordertreflbn ateht. In dem Mageieichneten Befemt, daa

Mr. Walter Powell, Kbliotbekar der Free Librnriea in Birmingham, am inter-

nationalen Kongreß der Bibliothekare in St. Louis hielt **), findet aich ein sehr

instruktiver Passus, der sich mit dem Verfall beschäftigt, den man neuerdings

an Lederbäuden beobaihtet hat. Dabei sei ausdrücklich bemerkt, daß die hier

erwähnten Maßregeln nicht so sehr gegen die Zerstörung der alten Lederbände

dnreh Ineekten xu t. w., eondem mehr darauf gerichtet waren, die Wahl eines

minderwertigen Leders bei modernen Bncheinbftoden tn ferhindern. Die hier

wiedergegebene Stelle in dem Bericht Powells folgt fast wOrtlich dem Original*

Der rasche Verfall des Leders bildete ebenso wie die Verschlechterung

des Papiers den Gegenstand einer eingehenden Untersuch uns,» von Seite der

«Society uf Arts", die i. J. 1901 einen Bericht des Komitees zur Untersuchung

des Buchbinderleders veröffentlicht bat. Diese ebenso gründliciie wie erschöpfende

Untersnchnng bildet nniweifelhaft den kraftrollaten Yenneh, der in England

gemacht worde, nm daa NiToaa der Baehprodaktion an heben. Das aeit 1900

beitcbmide Komitee hatte zwei Sabkomitees ernunnt. deren eines den Zweck

hatte, eine Anzaiil von Bibliotheken zn besuchen und über die Dauerliaftigkeit

der verscliiedeuen Lederarten. die zu verscliiedeneu Perioden verwen i- t und unter

verschiedenen Bedingungen autbewahrt wurden, Erhebungen zu pflegen. Das

sweite Snbkoroitee hatte sieh mit der wisaenachnftlichen Seite der An-
gelegenheit zn beschäftigen, die Ursachen der beobachteten Versehlechtening zn

erforschen nnd wenn mOglicb Vorschl&ge zu ihrer Verhtitung /.u erstatten. Die

Schlüsse, zu denen das Komitee gelangte, sind die folgenden : L Daa Komitee

ist der Ansicht, daß die allgemeine Meinung, das nioilerne Bucheinbandleder sei

schlechter als das in früherer Zeit verwendete, gerechtfertigt ist und dafi das

Leder, mit dem Bücher heute gebunden werden, weniger dauerhaft ist als jenes,

du Ter 50 Jahren nnd vorher verwendet wnrde. Ee glaubt, dafi es keine

*) Vgl. M. d. ö. V. B. VIII. löO fl".. l»5ff. IX. 114 ff

••) ,.Book I'roduction in Great Hntain". Papers and Proceedings o£ tbe

26. General Meeting uf the A. L. A. p. öO d'.

2*
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Scliwieripkeitt^ii n achen wenic. beute ein ebenso putes Leder herzustellen wie

trüber. II. Das Komitee hat ferner die Ansicht, dali die modernen Methoden des

BiMihUiicItiw bb in einem gewinMi tind« flir ^« YerriDgwte Daaerhaftigkeit

nodmer BneheiBblade vtnuitwortUeh find. D«r Bnntdi, dieke Hinte «bti-

schleifen, ist ein« HftnptqaeUe der Yerschlecbteniag. III. Dm Komitee meint,,

daß die Bedingungen, anter denen Bücher am besten verwahrt werden, heate

ziemlich bekannt sind, nur ist die schiidliciie Wirkung des Lichtes auf Leder

bisher nicht genügend eingeschätzt wur itu. Ks ist ferner überzeug:t. daß die

Gasbeleachtung den bei weitem schädlichsten Einfluß darstellt, dem Bücher aus»

gewtit lind. Ee ist eDdlicb der Heinnng, dafi, wenn die Aneprftehe auf VentilttioB,

Temperatur ond Troekenheit erfillt aind, Bfieher «ehr lange Zeit ohne Sckade»

in offenen Schränken aufbewahrt werden kt^iuien, dafi aber darüber kein Zweifel

bestehen kann, <i;tß diclit v»'r'i<"lilo8«en<> Glasschräiike tu ihrer Erhaltuntj wesentlich

beitrap'Mi IV Das Koinitee iiat sich von d<T Möglichkeit überzeugt, jedos Leder

anf seine Dauerhaftigkeit bei Bucheinbänden zu prüfen. Aber es ist darüber noch

za keinem EnticblnB gekommen, ob es wfinsebeniwett eei, eine offtsielle Zentral-

stelle Ar dieae Prflfting an schaffen, doeh hUt es dafBr, daO dieser Verseklag

eingehende Erwägung verdient.

Im Anschluß an die Arbeiten dieses Komitees versendete die „Society of

Arth" ein Rur ds- bleiben an eine Anzahl hervorragender Bibliothekare, in dem

üie zur Beantwortung von vier Fragen eingeladen worden. Im Fuigenden sei das

Ergebnis von 39 Rundfragen mitgeteilt: Frage I a. Weisen Ihre Lederbände Spuren

des Verfalls anl? Antwort: 21 „Ja"; 2 .Mein*; 4 unbestimmt Fjrage 1 b. Was

halten Sie fSr die Ursache? Antwort: 21 «Gm*; 6 «sehleohtes Leder*. Frage 2.

Welche Ledergattong bei Bucheinbilnden halten Sie für die beste? Antwort:

Fast alle Maroquin (Ziegenleder) und Schweinsleder-, 6 „Leinwand (!)" ; 3 ,Kalb-

leder"; 1 „Juchten"; 3 „Pergament* 1 «mit Lolie ge<,'erbtes Leder", 1 i Mitglied

des Komitees) .Seehundsfell" ; «persisch" (in Indien gegerbtes feinstes Maroquin)

von 1 empfohlen, von t verworfen. Frage 3. Wie sind die VeriiiltnisM in Ihrer

Bibliothek in Besag anf Belenehtnng, Beheisnng nnd Yentilatton? Antwort: In

28 FUlen elektrisches Lieht, wo früher Gas verwendet wurde; Wasserheizung

und Kamine allgemein gebraucht; in 20 Fällen gute Ventilation. Frage 4. Sind

prinzipielle Maßregeln getrnrten. um Ihre Ledereinbünde vor deul Verfall la

scbiitz.n? Antwort: 25 haben keine Ve^an^tallungell getroffen; 4 benülzen

Vabehue; 2 Cuiriue, 1 ^Mitglied des Komitet;t>) Möbelputzlack. — Endlich teilte

Hr. Powell mit, daß Dr. J. 0. Parker, der Direktor der Londoner Sehnle fttr

Ledergewerbe, sich bereit erklirte, ffir jedes Mitglied des englischen Bibliothekars»

Verbandes Lederpruben anf ihre Eignong zu Bucheinbänden su ermfiOigtetn Preise

zu nnti^rsuchen.*) Das Bopenannte Gute Lederkomiteo — so schloß Mr. P»>well

seinen Berirlit — arbeitet unerntüdüi h weiter und die Hoffnung ist begründet,

daß das Ergebnis seiner UuteräUihuugen und Berichte die Erzeugung von gutem

Buchbinderleder fördern werde ohne die Kosten der Bibliothekenerhaltang^

wesentlich sn erhohen.

Zielen diese Bestrebungen auf die Verbesserung nnd mit ihr auf die größere

Dauerhaftigkeit des nindeinen Buclibandleders hin, so gilt ein anderer Vorschlag,

der gleichfalls von England ausgebt, der Rettung alter Lederbändc vor gänslichem

•) Vgl. Tlie Librarj Association Recerd VI, 402.
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Verfall.*) Di« unbaitreitbaie Tatsache, daS alte Lederbände, selbst wenn ihre

Qualität eine unverwüstliche Dauer}i:iftit,'keit verhieß, ohne Ausnahme Sparen

des Verfalls aufweisen, daß dagegen Per<ranientbände sich gegen jeden Angriff

tierischer und mineralischer Parasiten uueiupfindlich erwiesen, brachte einen

findigen and anermüdlicben Chemiker, Mr. Cedric Chivers in Bath, auf den

Qedankeii, da* Pergament als Schntsdeeke des Ledert sa Terwenden nnd ao Jeden

Versadi einer ZeratOmng ~ aei ea nnn lebender oder pbjtikaliacher Bfieher-

feinde — ein nnttbersteigliehea Hindernis in den Weg za atellen. Dieser Geiiunke

hätte nichts Neues, hätte nicht der Urheber dieser Erfindung auch einen Weg
ersoiinei), diese pergamentene Schutzdeck»' durch ein nur ilini bekanntes Verfilirfii

durchsichtig zu machen. Diese geschickte Vereinigung von Dichtigkeit und

Dvrchiichtigkeit beAhigt nna den Beiebaaer, die Schönheit der Lederbtede bis

ina kleinate Detail sv erkennen, ohne daS er genötigt Ist, die Sehntsdeeke sa

entfernen. Mr. Chivers hat seiner Erfindong, die er aich i.atürlirh patentieren

ließ, den hybriden Namen „V e 1 1 u c e n t* gegeben. Die Wirksamkeit dieses

Mittels ist von englischen Bildiotliekareii bereits erprobt worden, soweit die kurze

Zeit, in der das Vellucent Ix iiiitzt wird, sichere Schlüsse auf seine Brauchbarkeit

anlAfit Ob es z. B. sich gegen die Einwirkung des Lichtes als immnn erweisen

wird, wfard sieh doeh wehl erst nadi jahrdasger Verwendong — Pessimisten werden

vielleicht von Jahrzehnten sprechen — henuiastellen. Ist doch Pergament ein

Stoff, der, wie der Turiner Bibliotheksbrand lehrte, auf Einflösse der Hitze ebenso

empfindlich reagiert wie auf die des Wassers. Zahlreiche kostbare Perganient-

liaiidschrifteii der Turiner Bildiuthek haben, soweit sie erhalten wurden, durch

das Feuer nicht meiir Schuduu genommen, als durch die zu seiner Bekämpfung

in daa Gebftnde geaendeten Wasserstrahlen. Die Tnriner Bibltotiiek warso glftckUcb,

in swei begabten Ghemikernt den Herren J. Gnnreaehi nnd P. 6 i a e o s a,

geradezu genial zu nennende Restauratoren ihrer beschädigten Porgamenthand-

?chriften zn finden. An dieser Stelle sei nur nachdrücklich auf die Schrift

(juareschi's : „Deila pergamena, con osservazioni ed esperienze sul ricupero e sul

restauro di codici danneggiati negli incendi, e notizie storiche" (Torino, 1905}

bbgewiesen.**) Von den Vorscbutzmaßregeln, die Gaarescbi empfiehlt, verdient

der Yoracblag, Pergamentbandsehriften getrennt von den Papierbandsehriften in

fsner- nnd wasseraicheren Gestellen anfiinbewahren, nicht eine eingehende Er>

«Ignng, aondern tunlichst sehlennige Befolgung.

LITERARISCHE BESPRECHUNGEN.
VUctor R^csey : IncnaabiUa et Hungarlca antlqua in Bibllotheea s. Montia

Paiinoaiae. Budapest, .Huitjadi Hätyas", 1904. 8*.

Die Torliegende Publikation ist ein neuer Beleg für die unermüdliche

Aibeitsfrenile »ifh V. rfassers. Er liebt seine Bücher und wiint^oht ihrer möi^lichst

Ti de der Öffentlichkeit zu zeigen. Daher erstreckt er die Beschreibung der Friib-
»

*) A new method of preserring old bookbindings etc. in t,Tht Library*

IL 8er. Yl. 208 ff. — Proben des Vellnoenta waren auch in St. Louis ausgestellt,

ton denen Prof. Wolfstieg im Zentralbl. f. Biblw. (XXII. 205 f.) berichtet.

**) Niheres darüber berichtet das ZbL f. Biblw. (XXII. 126 S.)
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dnieka bis sn denen des Jahna 1580 *) vad scbliefit die nHangariea* ent mit

dem Orenqftbre 1711. ünd weil ihm dieBfleher hAttptiftchlich aleTeil« der ibn

anrertraoten Sammlung lieb geworden siDd, legt er aach mehr Gewicht aaf ihre

Geschichte als anfeine vollwertige wissenschaftliche Beschreibung 2) un<i begibt

sich 80 des Fhrc^'i^e.s die bibliopraitbisrhe Ftirschunp ein Stück weiter ao führeu»

was seiner Gelelirsanikeit ^ewiÜ iiiiht sclnver jjeworden wäre.

Die erste Sektio der ersten Abteilung des stattlichen Bandes enthkit die

BeschreiboDg der Drucke bis 1500. Es sind ihrer 232, ein geringer Bestand iB

VerhIltDieee rar Bedentnog Martinibergs als eines der wiehtigatea Knltw-
sentren Ungarns. Nicht der Orden war teilnahnuloe; die Oeschiehte nahm ihm

viel. Trottdem gibt es manehea seltene und bisher unbeschriebene Stack, und

es ist ganz anerkennenswert, wenn in der kleiiipii Sammlung 24 Ton Hain nicht

gekannte Drucke sirh finden.') Eine ptächtifje Corvine. des Antoninus Summa,

pars III von Leonard Wild 1480, ein Valerius Maximus von SchOifer 1471, ein

Dante ana der Offisin des Petras de Piasiis 1480, ein Mellcer Diomsle von

Ratdolt 1485» ein MIsBale Qainqneeeclesiense von dem librarias Bndensis

Paep 1499 gereichen der Sammlung entaehieden anr Ehre. — Der ünterscliied

zwischen den Stücken, die Hain aus eigener Anschauung kannte und den too

ihm nicht vollki'nimen odfr gar niclit beschriebenen Stiieken tritt äußerlich nicht

in der Weise iiejvor, wie man es heute bei PuMikatiiMi.'n kleinerer Sammlongen

gewohnt ist. Denn der Verfasser hat daraut bobtanUen, iiaia in jedem Falle stt

wiederholen^. Daa iat an nnd Ittr alcb Oes^macksacbe, nwnentJieh wenn man
Ton den Dmckkoaten nnabhlngig ist. Im Torliegenden Falte bitte aber dieses

Vorgehen um so leichter unterbleiben können, als die Beschreibungen nato*

reichend sind. Gewiß mag dies zum guten Teile an der Druckerei lie^fn. über die

H^csey selbst bitter klagt; utTenbar waren die Abbreviaturzeichen uiclit za be-

schaffen. Dann mußte der Verfasser sich wenigstens ein einheitliches Frmzip

snrechtlegen, um zar Not diesem empfindlichen Mangel absnhelfen. Keineswegs

aber durfte er, oft in der nämlichen Zeile, ja im selben Worte AaflOsnngen nnd

nicht aufgelöste Kftrsnngen Bobeneinanderstellen. Da letztere ihre Bestimmungs-

seichen Terloren haben, l&fit sich die Wortform bisweilen erst durch den Zu-

sammenhang finden, z. B. gratia statt gratiarnm (N. 76), diuidit statt diuiütur

(N. 60), sum statt der bekannten Kürzung lur secundum (N. 52). Die groüe Zalil

der Druckfehler, denen übrigens eine stattliche, aber doch anTollst&adige Liste

der Corrigenda gegenübergestellt ist, steigern das peinliche Oefilhl der Dneieheiheit

anis höchste. £a ist wirUieh bedauernswert, daB der Verfaaser bei seinem großen

FleiBe nnd trots der reichlichst benutzten Literatur, die doch vorbildlich wirken

mußte, so weit vom Ziele abirren und verkennen konnte, daß nur das genaueste

Kingehen auf jede Eigentümlichkeit des Druckes eine sichere Identifizierung

zuläßt.

Abgesehen von den auf die eben besprochene Weise zustande gekommenen

Differeni«! mit Hain bleibt RieMj im strengsten Ansehlnsse an ihn. Am Ende

^) „Ne paupertas noatra hae in parte valde Ineeret*. PraeC p. VI.

2) Piaef. 1). VI.

3) Die Nummern 2, lö, 54, 84, 105, 113, 139, 156, 156, 103-185, 191,

209, 214, 22it, 221, 224-30.

*) Praef. p. V.
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der Titelkopien werden oline j-ilwede Prüfung die Bemerkungen Hains über Ort,

DiDcker, Jabr, Blattxahl etc. wieder abgedruckt. Jeder, der sieb mit der Saclie

•inrntl besebftftift bat, kennt die Mängel Hains in dieser Beziobuug. Die Zeiien-

sahl stimmt oft g«iing nicht» die Blattiabl in der Regel nieht Hier hitte eieb

•ia reidieiti und dukbwrerei Arbeitefeld encbloisen, alt die Wiedergabe Haine

bietet. El ist eben nicht richtig, waa der Verfasser in der Vorrede bemerkt,

daß derlei Ans^aben anderswo ebenso gTit gefanden werden können. Auch bei

den Hain unbekannt gebliebenen Stücken ^'ibt der Verfasser keine volle biblio-

graphisciie i^^rörteruug; ebenso begnügt er sich bisweilen mit den von Uain nur

angedeuteten Besebreibnngen. 80 fehlt bei N. 101 vnd lOB aogar die Angabe
dea Zeilenaeblnesea, gerade wie bei Hain.

Den Referenten sei es gestattet, noch rin veiteree prinsipielles Bedenken

zu Safiern. Recsey zitiert zwar fleißig Proctor, weiß aber nichts mit seiner

epochalen Arbeit zu beginnen. Darum bleiben d^Ten Früchte dem Buche so gut

wie verloren. Er nimmt zwar öfters in der Anmerkunt,' Notiz von Proctors

Meinung äber Herkunft eines Druckes, aber nicht anders als von der Meinung

eines beliebigen Antors, wie er denn fiberbaupt gegen die oft recht problematiaehen

Termntnngen, die sieb in die Inknnabelkande eingeecbliehea haben, ein woU
angebraehtea Mifitrauen zeigt. Die Resnltate Proctors sind aber keine Hypothesen,

sondern allermeist vollgnltige siehere Ergebnisse, bei deren Verwertung die

meisten unbestimmten Drucke unter Dach und Fach gebracht werden konnten.

Die reich angelegten Indices machen den Mangel umso fühlbarer, da man sich

aus ihnen all^n über Dmekort nnd Drucker aa orientieren Tennag. Die Be-

aehreibnng bietet in dieser Besiehnng keine Übersiebt Sie folgt in ihrer An-

ordnung durchaus den Hain'schen Ordnnngsworten, ein Umstand, der bei der

geringen Anzahl der Drucke weniger ins Gewicht füllt. Das schlimmere ist, daß

•wir liei jedem Stiirk wie bei Hain <len Prtickort nnJ Drucker aus der Kopie des

Kolophons. oder wenn sie iiier uicliL genannt bind, aus der etwaigen Anmerkung

heraussucheu müssen. Denn die der Beschreibung vorausgeschickte Überschrift

enthilt nnr den Hamen dee Anktors, das Jahr des Dmekes and den Titel; bis-

weilen ist selbst dieeer nnr mangelhaft angegeben oder entftllt gansH) Dieees 7er-

lüiren, das der bibliographischen Zuweisangnarein solch bes^cheidenea Plätzchen au-

weist, darf am wenigsten bei Drucken angewendet werden, die nur im Zu-

sammenbang mit der fortschr«'itenden i^ntwickliing der liuchdruckerkunst ihren

Wert erhalten, während sie iniiaitlich längst überholt sind.

Ab Einselheiten möge folgendes bemerkt werden. H. 2 entapridit weder

Hain 892, noch Cop. 219, tte:eh Bosentbal 58; in der Übersehrift und in der

Anmerkung liest man das Jahr 1475; im Kolopbon 1480! — N. 3 » N. 99 =
Hain-Copinger I 442 ,447?). — N. 14 = Pioct. 2016.— N. 18 = Cop. II 347.

— N. 20 = N. 119. — N. 30—32. Man liest im Titel abwechselnd puninme ynn,

summe p., summa p. und Antoninus u. Antonini. — N. 4.1 gehört w..]ii sciieiniich

ins Jahr 1479; cf. Pruct. 4457. — N. 70 Der Fehier „bonauenrura-, der das

,aie* bei Hain Toranlaßt hat, ist Tersehwanden nnd trottdem blieb daa «sie*

stahenl — N. 72 eatsprieht nieht Sehnbert 406.— N. 86 scheint jftnger als 1500

zu sein. — N. 101 = N. 58 am Schluß =. Hain 5900 und 28^7. - N. III. Der

Abdruck der Hain'schen Beschreibung ist nieht am Platze, dadem Verf. aar der erste

>) Vgl. beispielsweise die Nummern 1, 47, 56— äti, 103 etc.
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Teil vorliegt, — N. 114 Der Verf. heiüt Juh. Petr. de Ferrariis. — N. 115 ist

nicht Inkunabel, cf. Panzer IX 2ö9, 35u b. — N. 130 = Haiu 8300, boweii die

onzureicbciidu Bübciireibung erkennen läßt. — N. 131 scheint Hain S229 la
|

•ntspreehoD. ^ N. 188. D«r Anktor heifit Hmnmerlm a e a Mall«olnt. — K. 184s
Hain 8588, ain Tailstfiek d«r Opaaeida Taria d«a Gfinthar Zainar. — K. 188 «
Hain 8704, nicht 8705. — K. 143 ist von Hain doppelt beschrieben, das eiuenial

\

unter dem Ordiiunjjswort BerthoKlus (2991). — N. 158. Man lese im Koloplion

M . CCCC . LXXXVIII. — N. 192 = Hain-Cop. I 5535 Proct. 7572. Der
i

Verf. ist Petrua Comestor. — N. 207 sclieiut dem lü. Jabrii. auzugeiiören. —
N. 231 gehört Ina Jahr1^ ond nicht 1498.— Folganda Bemerkungen gelten den

Indieea. 8. 90 N. 201 nnd 302 wurden von Batdolt in Venedig nnd nicht in

Angabnrg gedruckt — 8. 91. Die Znweiaung Ton N. 86, 87 u. i<9 nach Bologna

ist irrtümlich ; sie gehören nach Kpgium ; nur 88 ist Bologneserdruck des
,

Bazalcrius de Bazaleriis. — S. 92. N. III ist ein Gran'scher Druck. Eynmann

war selbst nicht Drucker; doch druckte Gran manches auf dessen Kosten. —
Krakau fehlt unter den Druckurten. cf. N. 212. — Heerstratens Offistu befand

aich doch in LOwen und nicht in Leipsig ! — S. 98. Ana einem Drucker werden

swei gemacht: Stoeekel et Wolfg. de Honaeo. — N. 195 gehört dem Kanne

zu. — S. 94. N. 155 wird unrichtig Oxford zugewiesen. — Der Pariser Drudcer

heißt Marnes und nicht Maruef, — S. 94 N. 24. Drucker ist Nie. de Girardengis

und nicht J. Fr. de Pezzanis. der die Mittel gab. — L3-on erscheint nochmals

zwischen Papia« (!) u. ßeatlingen genannt. — Für ^\ 23 heißt der Drucker

de <Snqainte u. ni^t Oiaqninia. — 8. 97. Jonnnea Andrea« iat Kommentator und

nicht Drucker 1! N. 78 nnd 96 gehören dem Bartholomnena de BUvia nnd deat
|

Andreas Torreaanua sn. N, 98 iat nidit ein Druck dieaer, aondem Tielmehr

Keßlers.

Die weitläufige Be^f^roclniiti: des ersttMi Abscliuittes von R'-t sey«; Publikation

hat nach der Meinung üe^ ikeft-reuten geuiig<'n<l in die Ai beit.^weise ües Verf.

eingeführt, so daß die übrigen Teile des Buches nur kurz berührt werden künueo.

In der 2. Sektio dea 1. Teilea bespricht B^caey die Dmcke von 1500—1588, die

«r in nicht landlftnfigem Sinne gleichfalla Inkunabeln nennt. Das Grensjahr hst

Panzer beigestellt ; außerdem wurde die in der Bibliothek hergebrachte Ordnang

maßgebend. Den Maßstab wissenschaftlicher Forderungen darf man auch hier

nicht anlegen. Namentlich füllt die ungleiche Behandlung der Drucke auf.

Bemerkenswert ist die reiche Zahl der Ljoner Drucke und vou Aldiuen. Wieu

iat mit 10 Stücken vertreten. Ks folgen in drei Abteilungen die »Hungaricn" in

magyariaeher Sprache, dann jene, weiche swar im Lande, aber in fremdem Idiev

gedruckt wurden und endlich Bücher, die sich auf Ungarn betiehen. simtliehfl

bis 1711, und eine Anzahl von Supplementen. Drei sehr interessante Illustrationen

sind beigegeben, die Einbanddecke nnd eine Seite der Corvine und das Titelblatt

aus dem äite&teu von den MaiUnsbergern edierten Buche, eiuem Brevier

von 1506, in Venedig gedmckt. . Hubl.

A. Hortsseliansky: Bibliographie den Bibliothekn* und Buchweaeoa.

I. Jhg. 1904. Leiptig. 1905. 0. fianaaaowits. (« 29. Beiheft cum Zentralblatt

fftr Bibliothekswesen.)

Wie auf allen Gebieten des Wissens hat die gerne als unabsehbar be-

zeichnete Steigerung and Spezialisierung der literanscheu Tätigkeit die Öchaffoug
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TOD Jahresbericht«!) aller Art snr Notwendigkeit gemacht, die als Hilfsmittel dw
wissenschaftlichen Arbeit unentbehrlich geworden sind. So ist üucli auf dem Ge-

biete des Bibliothekswesens schon seit langem das Bedürfins nach einem der-

artigeu Oneutieruiigsiiiittel Turbanden. Zuletzt bat Schwenke im Zentralblatt für

Bibliothekswesen (1902. S. 418—24) den Plan m einen Micken sn schaffenden

Jakretbeiidit fSr dM BIbliotlieks» nnd Bnehweien entworfen. Von der Sdiwierigkeit»

die Hteraiieclien Erscheinungen dieses Gebietes genügend zu verfolgen, ansgebend,

wies Schwenke auf die Uuzulänglicbkeit der bisher vorhandenen bibliographischen

Hilfsmittel hin iitui beantwortete eingehend die Frage nach dem Inhalt und

Umfang eines der<aitigen Bericlites, wie er teilweise in dem Abschnitte „huch-

und äcbnltweseu* der Jahresberichte für neuere deutsche Literaturgeschichte

geboten wird. Dn ein soleber leider bisber nieht snatonde gekommen isi> mnS
das Torstohendo Litemtnmntiebnia umso willkommenef gebeiSen werden. Seine

Grundlage bilden die Titel der monatlichen Bibliographien im Zentralblatte fllr

Bibliulhekswesen. die hier systetnatisch geordnet nnd mit einem Register ver-

üeiitn sind. l>ei; Ausfilhrungeu Stiiweukes entsprecliend. ist Vollständigkeit der

AQfzäbluug aut aiieu Gebieten, über die sich die iJibiiugrapiae erstreckt, nicht

angestiebt worden; nnd dM InterMM» dM ein Titel vom bibliotheicftriseben

Standpunkt au bot, ist ffir die Anfnabme eutsebeidond gewoMn. Der bierdureh

bedingte sachliche Umfang ist gekeDuzeichnet durch die selbBtrerstftndlicb in

erster Linie herückiichtigte Literatur (ies Bibliotb«'k^\vf>;>^tis im allgemeinen:

Seine Zeiti,c)iiilteu. seine Geschichte, die Theorie uii i Praxis des Bibliotiieks-

betriebes und die Aufzählung der einzelne Sammiungen bebandülnden Mono-

graphien. Die folgenden Abschnitte enthalten die Literatur der Bibliotbeks«

HiUswissensobaften: Scbriftweson nnd Handsehriftonkande, Bachgewerbe, Bach-

bMdei, Zeitungen and ZeitsehriftenweMn. Den Beschlaß roMbt eine Bibliographie

der Bibliographien, ein Kapitel Bibliophilie (darin Mitteilungen über Priratbtblio-

tbekeii) und Ex-Libris. Die sorgfältige Wiedergabe der Titel sowie die genaue

bibliographische Beschreibung der verzeichneten Arbeiten entspricht allen Au-

foideruugeii, aie büiigerweise au ein solcues Nachschlagewerk gestellt werden

kOBMn, bei desion Benfltarang man nnr xn oft wttnacht, ein soldiea aneh fdr frttbero

Jsbrt betitien sn kSnnen. Ein SMhregiater neben dem boreits Toriiandenen

Autorenregister därfte besonders dann Willkommen sein, wenn nach einigen Jahren

eiii'' Reihe vun solchen Bänden vorliegen wird, deren rasclie Henützung hierdurch

wesentlich gefördert wurde. L>ieBeitüguug der liezensionen der verzeichneten Hucher

sowie eine erweiterte Anwendung der schon in diesem ersten Bande beigebraclitcu

sablreichen Erläuterungen zu Titeln, welche den Inhalt des behandelteu Gegenstandes

nicht dentlieh genag erkennen Iommi, wären nieht nnorwilucht; allein ein solches

nitBemerkungen verMhenM Literatorrerzeichnia erreichte schon den Umfang eines

Jäbresbericbtes, dessen Zustandekommen bisher nicht gelungen ist, da die not-

wendigen Mittel nicht vorhanden sind. Die Bitte des Verfasser« an die Benutzer

des Buches, fehlende Arln-iteii nachzuweisen, hat bisher ein fast völlig negatives

Ergebnis gehabt. Vielleicht nicht so sehr ein Zeichen der Teüiuhmslosigkeit der

Itsier ala der Ti^aUndigkeit des Baches. -.o—

Harry G. Aldis. A List of Hooks printed in Scotland hefore 1700

iBciadiüg those printed forth of the reaim for äcottish bookselier» with hrief notes
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on the Printers and stationerB. Phuted for theßdinbarghBibiiogra*
p h i c a 1 Society MCJnV.

Der Titel dienes Buches ist uiiuOtig langatmig, da die Wurte ^ou

Klnditding* bis «bookteUen" auudiUefiliph wegen sweier Werke ani einer

Litte von 8919 einges^«Itet worden. Das Bneh selbst> deesen Einband seine

Urheberin, die Bibliograpbisebe Gesellschaft in Edinburgh, gegen Gefahren

häufigen Gfbrauches mir zu wenig wehrliuft ausgestattet hat. ist das höchst

erlreuliclie Krgt'buis moderner schottisciier Buchforschung, die vor 15 Jahren mit

Dickson und Edmunds ,AnnaU of Scottish Printing'^ so glücklich eröffnet wurde.

Der Herausgeber H. G. Aldis, der dem Beamtenkörper der üniversit&tsbibliotliek

ia Cambridge angebOrt, legt mit dieeem Werke eine Litte der ihm bekannten

vom Beginne des 16. bis lom Ende des 17. Jabrhnnderts in Schottland gedroekten

Werke vor mit der nachdrücklichen Einladung, diese Liste zu ergänzen und bei

Büchern, die ihm nicht selbst vorlagen, ihre Angaben richtiL^zustellen. Eine

oiierlHuhlicln' Prüfung des ersten 'Icils dieser Liste eiwtisl zur Genüge,

daß das Verzeichnis einer Ergänzung bedarf. Es kann dies durch folgende

Statistische Anfetellnng klargemacht werden. Bei Aldis fitUen aaf das Jahr 1508

18 Drucke, 1509-^10: I, 1520 : 2, 1582-40 : 2, 1541-42 : 1558 : 1, 1554 : 1,

ir.5o : 1. ir.ör, : 1. 1558 : 1, IÖ59 : 2. 15G1 : 4, 15Ö2 : 4. 1563 : 4. l^r.-l : 2. 1565:6.

1566 : 4, 1507 : 14. 1568 : 6. I5fin : 1. 1570 : 2:i. 1571 : 8. 1572 : 15, 1573 : 13.

1574 : 6, i:.75 : 5. 1576 : 1, 1577 : 1. 157K : 6, 1579 : 9. 15X0 : 13, 1581 : 6. ]U<2:7.

1Ö64: : 7, 1585 : 4, 1586 : 1, 15b7 : 3. 158S : 2, 1589 : 4, 1590 : 13 u. s. w. Wenn
diese Daten sieh mit den tatsächlichen typugraphiseben Leistungen Schotttand»

wftbrend dieser Periode decken, so mftßte eine kritische Geschichte der Primordien

des schuttisclien Buchdrucks lU beweisen haben, daß die politischen Terhältoisse

Schottlands in der Zeit Ton 1508— 1590 eine verliiiltnisnmßig rege Drucker-

tätigkeit in den Jahren 150'*. 15^.7, 1570, 1572. 1573, 1580 und 1590 gestattet^Mi.

sie in dtii Jahren 1509—1564. UjOO, 1569, i:'76, 1577 und 1585—1509 stttit^u.

um sie in den Jahren 1511—1519, 1521— 1531, 1543-1551, 1558. 1557 und 1560

TSllig sn unterbinden. Bs dfirfte schwer fallen, diesen Beweis n führen. Die

Annahme, dafi die Ergebnisse schottischer Dmekerpressen nur sehr noTollstlndig

Sur Kenntnis um 1 in den Besitz der Nachwelt gelangt< ii. wird den Tatsachtsn

nrehr entsprechen. Dabei soll nicht bezweifelt werden, daß die politischen und

die religiösen Wirren im IG. Jahrhundert in keinem Lande einer friedlichen

Tätigkeit größere Hindernisse in den Weg legten aU in bciiottlaud. Aber es

ftUt schwer*m glauben, dafi in den Jahren 1682 nnd 1584 die Pressen tiemllch

stark arbeiteten, im Jahre 1588 aber TOlüg stillstanden. Die Erwartung scheint

also berechtigt, daß Mr. Aldis in kurzem eine beträchtlich erweiterte Liate

schottischer Druckwerke des 16. und 17. Jahrhunderts wird herausgeben können.

Die Zahl der von Mr. Aldis selbst eingesehenen Drucke ist so nberraschend groß,

iluU es unverständlich ist. warum ein im Besitz der Uuiversitatäbibiiothek Abei-

deeii betiudiiches Donatfragment (Nr. 5) nur auf Grand fremder Angabeu

registriert wurde. Mit der Liste der Drucke, aus der ffir österreichische Leeer

ein Einblattdmek : ,A trne eop7 of a letter from Connt Starembe^h* nnd die

Schrift : „True and exact relation of the . . . si- tje of Vienna . . .", beide aus

dem Jahr»' 1683, hervorgelioben seien, ist das vortrclYliclie Buch nicht erschöpft.

Vau Verzeichnis der Dniokorte und eine enzykiuiiiuiiseiie Liste der Drucker,

Buchfiihrer und Tapicrliändler mit kurzen, aber auischlußreichen Daten siud dem
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Hauptwerk angefügt. Im Druckerveizeichnis fällt auf. daß das Krjptonym J. H.

bis heute nicht entziffert wurde. Daß ein genau gearbeitetes Begisti^r das Werk
Abaehließt, itt bei englischen Werken faet ebenso selbstverat&ndlich, wie sein

«ft beklagtet Fehlen bei denteebeo. C~ll.

AUS ÖSTERREICHISCHEN BIBLIOTHEKEN.
(Ausstellung«!.) Anläßlich des im Jnni d. J. in Wien aligeiialtenen

botaiii?cbeti Koiigres-ses liut die H o f b i b 1 i o t h e k eine Ansatellung botanischer

Hii itTW' rke und sonhlitrer einschl :i(,'i;^'«M Obi''k<e veranstaltet, die ausschließlich

den eigenen Beständen entnommen waren. Vor allem standen wohl die zu den

lltciten heute eiluütenen Denl^inftleni bildlicher Pflunsendaretettang gehörenden

beiden Handschriften dea grieehiacben Textes der Materia medica des Ante«

Dioahorides im Mittelpunkt des Interesses, insbesondere das aus Konstantinopel

stammende Manuskript des Jalirhunderts, das vor kurzem im Auftrage einer

Lejdener VerlagshaiHiUni«; r<^pt oiln/iert wurde. Auch die zweite Handschrift (des

7. Jahrhunderts), die aua Neapel in die Hufbibliothek kam,*) erregte Interesse.

Als eine Eariosit£t worden aacb echte Alraunen, die aas der KnnsUiammer

Bndolfa IL heirflhreD, ansgeetellt Fast gant unbekannt waten mehrere Herbarien,

Ton denen drei ans dem 16. Jahrhundert stammten and trots des hohen Alters

die Pflanzen in vortrefflicher Konservierung aufwiesen ; eines dieser herbaria viva,

Torzöglicb Pflanzen Steiermark« enthalten^i, «tainmt aas der Dibliothek dos

Erzherzogs, später Kaisers Ferdinand II. (geboren 1578. gestorben 1637); ein

anderes enthält: „Hieronymus Härder, Xreuterbuch, dariim 640 lebendige

Kreater begriffen*, Tom Jahre 1594. Bin drittes Herbar mit Pflansen aas Italien

wnrde dem Kaiser Leopold I. Ten dem Sammler nnd Erkl&rer Panlns (SjlTins)

B 0 c c 0 n e dargebracht. Höchst aufschlnfireich war die Serie von Proben für

das Verfahren, von (ien Pflanzen die sogenannten Naturselb st drucke
abzunehmen, ein Verfahren, das bekanntlich durch den ehemaligen Direktor der

Wiener Hof- und Staatsdruckerei Alois Auer ausgestaltet wurde. Hier eröffnete

den neigen das Werk Jean Nicolas de la Hi r es, der anfBefebl Ludwigs XIV.

die «Plantes dn jardin royal etably i Paris« in der Art reproduzierte, daß er

die eintelnen Originale mit einer Farbe leicht einsehw&rzte, auf Papier über-

trug und retouchierte. Die vortrefflich gelungenen Tersuche de la Hires bilden

neb*"n den ungefähr gleichzeitigen, für Kaiser Leopold I. von Boccone herf^e-

stellteti Proben die ältesten und noch sehr wenig bekannten Beispiele für dieses

Verfahren, das unter anderin auch von J. M. S e 1 i g m a n n in seinem Werke

.Ober di« Nahrongsgefifie der Pflansen* (NBmberg, 1748), Ton dem ein scharf

ansgeAhrtsr Abdruck ausgslegt war, wieder aufgenommen wnrde. Zu den gröfiten

Kleinodien künätleriscber Nachbildung von Pflanzen gebOrte der handschriftliche

,Recueil de I'lantes, cultivrps Inns le jardin rnyal ä Paris", Miniaturmalereien

auf rergament, ausgeführt im Auftrage des ^taatsministers J, Baptist C'ilbert

on dem Eabinettsmaler des Königs, Nikolas Robert, und nicht weniger als

xehn m&cbtige Foliobände amfassend. Sehr anziehend waren ferner die Garten»

ansiehten tou Wien aus den Jahren 1724 bis 1736, Originalhandzeiehnungen des

•) Vgl. Mencik. Die Neapolitan. Hss. der Uofbibliothek Car. LXX. — M.

d. 0. V. f. B. VIII. 176. — Montfaacon, Diarium lulicaoi 309.
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Hofarchitekten Salomon Kleiner. Eine kostbare Reliquie bewalnt die kaiserliche

HaussatnmluDg in den Blumen- and Pflanzenbildeni aas dem kaiserlichen Park

xa UoDM, welditt die Enhenogio EliBabetta, Gemahlin dea yisekOnigs Enhenog
Bainer, 1881 bii 1880 anf 150 BIftttem in Deckfarben naehgebildet bat.

F> rtu>r erweckte unter den Pflanzenmalereien eine Serie rott Proben aQ8 einer

Sainnilung von 598 Blättern mit Dru^tflluii^en von Pflanzen ans China. J.ittan.

aus der Mongolei und Tatari'i luUresse; desgleichen 30 diinesif'Che Malereien

in Wasserfarben, nacii chiuesisclier Weise zuauinnieuhängend gebunden, und die

Fflanau^» Pflege, Bereitung und Verpackung des Teee in flgnrenreieben BUdent

TorfQbrend.— Dafi auch die flinke Leitung derFideikonimiß-Bibliothek.
die, ub es sich nun um Fische, Pferde, PSanzen oder um das Andenken eines

Dichters handolt. keine Gfle^'enheit versäumt, sich an einer Ausstellung tu

beteiligen, aucli die botunisclie A u>stelluii|s; l»esciiickte, bedarf keiner besonderen

Erwähnung. — Ein Komitee, dem auch einige Wiener Bibliothekare angehörten, hat in

den Käunten des Oaterr. Museums für Kunst und Industrie eine dem Gedäcbbiis

8 c h i 1 1 e r's gewidmete Ansstellong Teranstaltet. Der Gedanke war ebenso

wflrdig, wie seine Ausffihrong gelungen war. Die Ansetellnng nmfaflte folgende

Gruppen . I. Hnridscbriften. II. Scliiller-Darsteller, III. Heimatjahre (Lokale und

ppr>riiili( l.t' l'cziflinngen IV. Dciikmäler. V. Musikalien. VI. Jena und Weimar.

Vll. .Scliilier-Bil.inisse. VIII. l'lulo.suj»hcn. IX. Drucke. X. Zeitschriften und

historische Schriften. XI. Üsterteichiache Drucke. XII. Übersetzungen. XIII. Wallen-

stein-Sanmlnng von Hofrat Dr. Hallwich. XIV. Theatenettel. XV. Medaillen. Der

Katalog, der sich nieht immer streng an diese Abteilungen biltt lUk dureh das

Verseicbnis der Aussteller erkennen, dafi die aus Privatbesitt herrflhrenden Aus-

stellungsgegenst&nde an Wert und an Fülle die unserer Öffentlichen Institute

weit übertreffen. Ob diese überraschende Tatgache eine Folpe der Zahl und des

Kiters unserer iirivateii Saiuniler oder eine Folge 'iei kats,'eii .Mittel i^t. mit

denen unsere. Bibliotheken stets bedaciit wurden, bleibe luer unentschieden. Äa

der Ausstellung haben sich die Hofbibliothek, die Fideikommiasbibliotbek» die

üoiTersitaU- und Stadtbibliothek beteiligt ~ Anl&01ich der hundertsten Wieder-

kehr des Todestages Friedrich Schillers yeranstaltete auch die Direktion der Graxer

Universitäts-liibliotliek in der Zeit vom 8. bis 12. Mai eine Schiller-
Ausstellung, die sich eines rctjcii Ho^uches erfreute. Neben den ver-

schiedenen Ausgaben Schiller'scher Werke aus alter und neuer Zeit, den Bildern

SU «insefaieii seiner Dichtungen und den PortriUi des Dichters erregten die

Aufmerksamkeit besonders swei Original-Handschriften Schillers, die sich im

Besitze des Hofrates Heinrich Kreiherm Hammer-Purgstall in Grai befinden,

nämlich „Orphischer Gesang. Nach einem griechischen Fragmente beym StobiUS*

und ein Brief aas Jena an die Gräfin Purgstall vom 4. Kovember 1795.

(Von der Univeraitats-Bibliothek in Prag.) Das Ministerium fBr Koitus

und Unterricht bewilligte für die Restaurierung der Deckenfresken im groflen

Barot ksualf der IJniversitäts-Bildiothek in Prag einen Staatsbeitrag von 1200 K
unter der Bedingung. dnO die Aibeiteu im steten Einvernehmen mit dem berufenen

Konservator durchgeführt werden.
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VEREINS-NACHRICHTEN.
Am 20. Juni d. J. fand unter dem Vortsitz Uuiiats v. Earabacek «ine

AatichnB-Sitsiiiiir statt, der der Stiftebibliothekar Ton Admont P. Friedrieh

Fiedler ala Gaat belwolmte. Nach Konatitoiening dee neaergiasten Ane-

schusses legte P. Fiedler das afibere Progranun <les Ausfluges nach Admont vor,

das beifällig zur Kenntnis genommen wurde. Als zweiten Punkt der Tages-

ordnung brachte der zweite Schriftführer eine Zuschrift der Elagenfarter Studien-

Bibliothek zur Verlesung, in der über die Entziehung der Portofreibeit bei £nt-

MmUBgen aoa Stodien-Bibliotheken Klage geführt and derTarrin emahtworde,
doe Aktimi snr AbateUang dleaes Übelatandee einsnleiten. Da Be^emngerat

flaaa anseinandersetale, daB die Yonehriften über die Benefizien der Portofreibeit

sehr verschieden interpretiert wOrden, wurde beschlossen, nähere Erhebungen

zu pflegen, damit auf Grund eines umfangroichen Tatsachenmaterials wirksam

an die I-egislative herangetreten werden könne. Nachdem Dr. Doublier noch

den dritten Jahrgang des ^Jahrbuches der Deutschen Biblotiieken", eine

Widmnng dM Direktora Dr. Schwenke, fiberreieht hatte, brachte Dr. Crflwell

eine Znachrift des KongreB-BibKothekars Hr. Herbert P a t n am inr Kenntnis,

die den Verein anlTorderte, sich über sein Verhalten zu einer inter-
nationalen Kooperation in lier BeHchreibiing und Katalitgisierung der

Bücher zu äußern. Obwohl sotort btinimen laut wurden, die den Atischluß der

österreichischen Bibliotheken an diese Aktion als unerreichbares Ideal bezeichneten

und anch die Kompetent des Tereinee, in dieser Frage Stellang m nehmen, an*

geiweifelt wnrde, beichloB der AnsscbnB anf Antrag Dr. Oejere, im Herbst eine

Tcreinereraammlnag einnbenifes, in der diese Frage aar Disknssion gestellt

werden soll. Vorläufig wurde Dr. Crüwell erroftchtigt, Mr. Patnam mitzuteilen,

daß der Ausschuß dem Versuche einer kooperativen Katalogisierung zwar

sympathisch gegenüberstehe, emstweilcn jedoch nicht in der Lage hei, sich an

einer dabin zielenden Aktion zu beteiligen, es aber nicht verfehlen werde, das

Ergebnis der oben angekfindigten Vereinsreraammlung Mr. Pntnara mitzuteilen.

Der Ton Dr. E i c h 1 e r in der voijlhrigen Hanptversammlnng geetellte

and in der diesjährigen wiederholte Antrag, eine Zusammenkunft des Vereines

außerhalb Wiens nach deutschem und nach englischem Vorbild als Wander-

versammlung einzuberufen, fand am 25. und 26. Juni d. J. äußerlich seine

Erledigung, indem eine Anzaiii von österreichischen Bibliothekaren an diesen

Tagen in Admont zusammenkam. Das Wesentliche in Dr. Biehlers Antrag

blieb allerdings vollkommen «nberBeksiebtigt, indem diese ala Wanderreraamrolnng

geplante Untemehmnng aoaseblieBlich den Charakter einer geselligen Zusammen»

kauft hatte. Bs käme einer Verschleierun- von Tatsadien gleich, wollte geleugnet

werden, daß gerade dieser sachliche Besprechungen ausschlief Charakter

der Veranstaltung eine verhältnismäßig große Anzahl von Bibliotiieksbeaniteu

zar Teiiualime bestimmte und daß die Krwartaug, in einer mit natürlichen

Beisen Terschwenderisch gesegneten Landschaft anserer Heimat sich awangloa

and proad fugoiU» an vereammeln, die Ansiehnngekraft der geplanten Unter*

aebmnng erheblich steigerte. Darf man nnn annehmen, daB nach ihrem durchaus

glücklichen Verlauf diese Reiseuntemehmung des Vereines nur das erste Glied

einer langen Kette ähnlicher Veranstaltungen sei, die der Absicht ihres Urhebers
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bener entspredieDt m Ttrdienen die Admonter Tage auch in diesen der

Wi'JSPnBcliaft nnd den Interessen der österreichischen Bibliotheksbeamten ge-

widmeten Hliittern einen eingehenden Bericht. Der Aufforderung des Vereins-

ausschusses, sich an '\er Fahrt nach Admout zu beteiligen, folgten 22 Herren,

also etwa 16'>;o der VereiiiäniitgUeder. Drei dieser Herren waren verbindert, von

deDeo swei — daranter aiidi der Obmaon Hofnt Karabtedt, den die

BektorawaU an der UiiWanitit m Wien festhielt » tteb «Dtachaldigteii. D«o
Mitgliedern dea Yareine» ijchlosKon sieh auch drei außerhalb des Vereines stehende

Bibliothekare an. Die Piäsen li tp tinifaßto fol^'ende Bibliotheken un l Biblio-

thekare: I. Wien. Hofbibliotbek (Geyer, Doublier. v. Kgger, v. Mzik, v. Ktaolitz.

T. Roretz). Universit&tfi-Bibliothek (Hiniiuelbaur, Weisz, Donabnum. Schiierich.

Kaukoach, Drefiler, Sntnar, Cräwell). Bibliothek der Technik (Bottiuger). BibUotbak

der Geologiaehen Beicbaaosialt (Matoacb). Bibliothek dea Schottenstifts (Habt).

II. Graz. Universit&tsbibUothek (Sehlossar, Peioker, Eiöblw). III. Adraoot.
Bibliothek der Benediktinerabtd (Fiadler). IV. Klagenfurt. Studien-

Bibliothek (Zoepfl). Mit Ausnahme pines prst später erschienenen Herrn waren

bei dt r ertöten Zusammenkunft, der gemeinüameu Mittagstafel am 25. Juni, die

Teilnehmer volkühlig erschieueu.

War die Uatemehmung dea yaretnaa in Programm and AnafAhrang hintat

den Abaiehtan ibrea Urhabara snrttekgabliaben, ao bot jene Kongregation, daran

Gast tn sein der Verain die Khre hatte, die Benediktinerabtei Aiimont, alle$

auf, den — überdies vom i rrui^Tig-tr:. Wettfr bi'L'uiistigten — Au^flug jeiieni

Besucher 7u einer unvergeUlichcu KrinnermiL: /.u machen. An erster Stelle sei

hier der ehrwürdige Abt des Stiftes P. Cajetan Holtmann genannt, der nicht

nur alle R&ame daa Stiftes, dessen Mauern ao verschiedenartige nnd ad erlesene

Knnatwerka baharbergan, anfa bareitwilligato den Bainabam anCiehliaften liefi

nnd tailwaisa aogar anfa liebentwflrdtgate dia BoUa des FQhrers übernahm,

sondern der es si?1i auch niebt nabnen ließ, persönlich den Verein als gütiger

und freigebiger liauöherr zu empfanjren. Es s^i hier eingc'sohaltet. daß die

o.sten eichischen Bibiiutliekare Ursache haben, in diesem feirnjebildeteii l'rülaten

&h dem Autor eines Gymnasialprogramms «Über eine Admonter Fergameiit-

haodscbrift der Excerpte des Alteren Sencaa* einan FOrdarer ihrer Wiasanachaft

tn schitMo. Mit besondaram Danke sei famer auch nnserea Kollegen P. Friedrich

Fiedler gedacht, der nicht nur die mühsamen Aufgaben eines Quartiermachers

und Festordners mit bewundernswerter Geschicklichkeit und nnerniQdlicher Tatkraft

löste, sondi-rn auch durch seine jtersönluho Liebenswüi difjkeit joden einzelneu

Teilnehmer außerordentlich verpflichtete. Daß die vielerlei Mühen und Piageo,

die vfthreud der beiden Festtage bei der großen Gastlichkeit das Stiftes dam
verehrten P. Kallemieiatar auferlegt waren, von P. Ernest L o r b e r nomen
est onien — mit unverwüstlicher Laune getragen wnrden, fordert« alle Ansfl&glar,

die bich an geiner Bonhomie nicht weniger erquickten als an seinen Libationeo,

zu doppeltem Danke heraus. SchlifflMch gebührt nuch dem liebenswurdifr-Mi Pater

Prior der Abtei. P. Otmar Ii e i >; e r, dem Hilter A'-- Paramenten>cliatzei.-,

dankbarste Anerkennung, der, sein Alter Lügen strafend, mit jugendlichen) Feuer

nnd nia Tertagendar Saehkanntnia dia kostbaren Otnatatiekareien daa Sttfkea,

Tontgtich dia Knnatvarka dea Dinon Benno Haan, den Baanebani ariiatacta.

An das erste gemeinsam eingenonnnene Mittagmahl schloß sich ein Aus-
flog nach dem der Abtei gehörenden Jagdschloß B6tbelsteio, das der Abt Urban
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Weier i. J. 1655 «rbftQen liefi. Bei dem Rundgang bot eine nicht unerhebliche

Gemäl'lf^samnilung manches Seh*>n9WPrti>. Besondere Aufinerksanikeit verdienen vier

Heiligcnhiliier des Angsbnrger Malers (jottfried Bernliard Gnetz, Keste einer ans

24 Bildern bestehenden äammluog, die der Maler im Auftrüge des kunstsinnigen

Abtes Anton II. tod Mainefebei|f in den Jabsen 1745—1747 inr Aneiehniackiuig

des Bibliethekaeeelet geecbsjren batte, wo sie jedecb niemsls Anfoshme fsndeo. Be-

sonder? der vortreflTIiche in einen Kodex vertiefte heil. Hieronymus i echtfertigte

das Selbstbewußtsein des Künstlers, der sich rühmte, er sei „kheinen f!i< htif^en und

rauchen Pinsel lu führen gewöhnet". Kin kalter Imbiß unter der lierrliclien Hur^hof-

linde scliloß den kleinen Austiug stinimuugsvull ab. Am Abend des 25. Juni war es

dank dem Entgegenkommen des Abtes dem Verein gegönnt, die puljchrome die

Krippe dantollende Holtsebnitoerei des Tbaddlns Stonunel bewundern sn dürfeni

die — in einer Niscbe des Hflnsters angestellt sonst nur za Wmhnacbton

geseigt wird. Zeagnisse Ton Stammeis bildhanerischer Begabung konnten aaeb

ajn nüchbten Tage von den Besuchern eingehend betrachtet werden, da ilim —
irÜM klicher als Goetz — neben dem iliiler Bartolumeo Altouionte die künstleriHciie

Au>schmückung des ßibliotheksaales zogefalleo war. Den Schluß des ersten Tages

bildete ein flberans gelungener BegrQSnngsabend im Jabil&oinsatflbeben des Stifts-

kellers, den der Abt mit einigen berslicben Begrifitngsworten erttlfoete. Im
Namen des Vereines dankte Dr. Himmelbaar in längerer Bede, indereranf

die Bedeutung der Klöster als Kulturstätten und insbesondere auf die Befruchtung

hinwies, die di.« wissenschaftliche Atl eit <lnich die Wirksamkeit der Kloster-

bibliothekaro empiangen habe und noch heuie - tni tiin^'i . Dr. Geyer sprach auf

P. Fiedler, der mit launigen Worten Dr. K ich 1er und P. Durber als die

geistigen Vfttw des Konvifinrns pries. Beide erwiderten mit Trinksprflchen aaf das

Qedeiben des Vereines nnd des bibliethekariseben Berufes; endlicb sprach noeb

Dr. Zoepfl im Namen der außerhalb einer Ilo h ( tiule wirkenden Bibliuthekare.

Das schöne Fest, das durch die Anwesenheit zahlreicher Herren des Stiftes — auUer

den (genannten waren noch P. Hhisius v. c h o u p p a, P. Oswin S c h 1 a in m a d i n g e r,

P. Gebhart Waltl und der Kegenschoii P. Viktoria Berger erschienen — und durch

Dr. Metosab* meisterlichen Vertrag eigener Dichtungen in oberOsterreichischer

Hnndart anfierordentlich gewann, endete erst in TorgerSckter Stande.

Der nächste Tag war einer genaaen Besicbtigong des Klosters und seiner

zahlreichen Sehenswürdigkeiten gewidmet; der Rundgang wird allen Besochera
fiiif scViöiie Kriimerung bleiben. Auf Kiiizelheiteii, wie etwa auf den korporativen

Besucli deri herrlichen liihliotliek!>ual8, kann hier nirlit t'iiige;,'aiii:en werden.

Jeder Teilnehmer an diesem von Anregung aller Art ci lullten Besuch ist in der

Lage, dnreb die Lektüre eines der Werke, die der ehrwflrdige ffistoiiograph

Admonts, P. Jakob W i e b n e r TerOffentliebt hat*), eine stille und schftne Nach*

*) „Geschichte des Benediktiuerstiftes Admont'*, Graz, 1874—1888. —
.Kloster Adniont und seine Beziehungen zur Kunst", Wien, 1888. — „Kloster

Aamont und seine Beziehungen zur Wissenschaft und zum Unterricht", 1892.

—

.Die Stiftsbibliotbek in Admoat", Brünn. 1897. — Ein ToriQgliches Bildnis des

Ter swei Jahren beimgegangenen Bibliothekars konnten die Besncher im Arcbi?-

räum der Abtei bewnndem. £a rflbrt vom Haler Kars her. Aneb der vor kntsem

Terschiedene Wiener Maler Rudulf Alt hat die Zflge Wichners in seinem 6e*

»Aide der Admonter Stiftbibiiothek iestgehalten.
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feier zu iuilten. Nur anf die neue Einrichtung des Haudschnltenzimmers und

auf eine kleine bacbgeschichtliche Aas&tellung — beides SchOpfangeu des gegen-

wirtigeii StlllsUbli»thek»ra P. Fiedle r ~ sei kun bingewieBea. lo dieser

AvsiteUniig erregten eine gewiblte Sammloiig tos BSeheneiehen und Tidt-

karten, einige alte Spielkarten, zwei Binblettdracke aus dem 16. Jahrbandert,

ein Baaemkalender und eine Totenrotel ans dem 15. Jahrhundert besonderes

Interesse. Die BiMiothek verwahrt bekannthch auch die Platten zu den Ansichten,

die der Kapferstecher Georg Mattiiiae Vischer in seiner ^Topographia Dacatua

Stiriae" (Grai, 1687) herausgab. Das Stift hatte die Liebenswürdigkeit, jedem

Teilsebmer am Aniflng einen Abdruck der die Stift Admont darstellenden Pbtte

als Andenken su dedisieren. — Bei der sweiten gemeinsamen Mittagstafel scblo0

Bibliothekar Dr. Sehlossar den Bibliothekattag mit einigen herzlichen Worten

des I)ank<'s an die verehrten Gastgeber, indem er ?;ni,'!eicl\ der Hoffnung auf

eine Wiederholung solcher Au^fliige und damit der Dankbarkeit und Hoffnung

aller Teilnehmer Ausdruck lieh. Su harmonisch die Tage begannen, so harmunisch

klangen sie ans, und ein sebOnes Stflek Ertunerong kennte man nacbbaose tragen,

«ein Jeglicher anf seine Art*.' Wenn ee künftigen Vereinsrersamralongen dieser

Art beeebieden sein sollte, auch positivere Werte, sei es nun in der Fördemng
des Wissens oder der Interessen der Osterreichischen Bibliothekare, heinizabringen,

dann wird dieser Erstling der bibliothekariscben Wanderversaminlungen eine

nicht gering zu schätzende Bedeutung erlangen. Und jeder dieser kommeudeo

Tersammlnngen seien so gütige Gastfreunde gewünscht, wie sie der erste an den

Herren des Admenter Stiftee hatte. Jeden einseinen von ihnen, vor allem ihr

Terehmngswardiges Oberhaupt, ihren tatkrftftigen Bücher- nnd ihren gütigen

Kellerverweser, mOgen zum Schluß die Verse grllBen, mit denen Tor swei Jahr-

hauderten einer der Ihren gefeiert wurde:

Si vestros inter luontes Parnassus et inter

Dantes vota etisun Musae et Apollo fniPtit,

Si nun raitra, tainen tlorens tua teiii]M>ra iaurus

Liugeret, ingenium tarn decet illu tuum.

PERSONAL- NACHRICHTEN.
(Professor Dr. Jakob Krall, f 26. April 1905.) Jakob Krall wurde am

97. Jnli 1857 tn Volosca im EfisteDland geboren. Sein Vater Nikolans «ar

k. k. Beamter in Tri est und starb frÖhzeitig. Anf dem Triester Gymnasium

erhielt er durch seinen Lehre i . Direktor Georg flofmann, der selbst chronologisch-

astronomische Studien betrieb, die Anregung zur späteren Neigung für dieses

Forscliung^irebiet. dort offenbait-' sieh schon in jungen Jahren sein Ehrgeiz,

allerlei sciiwieitge. das Nachdenken herausiordernde Fragen zu lösen; so existiert

noch ein Diplom, das fem Stenographen-Verein in Innsbruck dem Vienehnj&hrigen

wegen seiner Verdienste um die Stenographie rerliehen wurde, indem er ein

System italienischer Stenographie nach der deutschen festgestellt hatte. Das

Kiistenl;\n'1. seine Heimat, war ferner danach getan, die sprachwissenschaft-

lichen Studien des Knaben anzuregen, der auf dem Gymnasium nel»en der

deutschen Unterrichtssprache auch die beiden anderen Lande&spractien, das

Italienische und Slorenische betrieb. So begreifen wir es denn, daß Krall anf
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«ier Wiener UuiTersitftt mich zwei Semestern, die et- bei dem Ja« zabradit«, zur

i 'nildsiiphisclif'ii Fakultät überging, wo er bei Büdinger seine lii-t -rische, bei

ileinisili seine iif::yptoiogis<"lic Ausbildung erhielt; dernotis^tiH «Stu-iieu niaclite

er bei iievillout in Paris, duich die großartigen Werke Htiuricti Brugsch's liaupt-

sieblich in dastelbe eingefiibrt. Beine erite bedeutende Stndie «Mnnetbo nnd

Diodor, eine QaellenQntersaebnng** erscbien in den Sitsungsberiebten der Wiener

Akademie, worauf er sich im Jahre 1881 als Priv&tdozent für filtere Gesrhicbte

des Orients an d'-i Wi.-iier Universität habilitierte. Seine Stndienreisien führten

iiin nach Frankreicli. Italien, Knirlami nnd Ägypten. Er entfaltete eine ergiebige,

namentlicli kritische Tätigkeit auf seinem speziellen Foischuagsgebiete, seit 1864

beteiligte er sieb an der Ordnung und Entiifferang des demotiseben nnd koptieehen

Bestandet der Sammlnng Papyrns Ershentog Rainer, als diese in denBesits der

Hofbibliothek überging» in der Eigenschuft als Honorarkustos derselben. Die

Wiener Aluidemie erwählte ihn mit allerhöchster Genehmigung vom 14. Juli 1890

zu ihrem k'«rrespondior» tiden Mitglied ; die Stelle eines außerordentlichen

Professors an der Wiener Universität bekleidete Knill seit hS9l. die eines ordf'tit-

Uchen seit 1900. Der Tod ereilte ihn inmitten zahlreictier literarigciier l'iojekte

und halbfertiger Ünternebmungen. — Publikationen: Corpus papyrornm

Raineri arebidueis Anstriae Vol. If. : Koptische Texte, 1. 8and, Beehtsnrknnden

Wien 1895 4^ — Papyrus Erzherzog Rainer. Führer durch die Ansstelinng:

Ägyptische Abteilung, bearbeitet und besciirieben \>. '29—60, Wien 18P4. — Die

.igyptische Indiction : Mitteilungen aus lier Sainniinng der Papyrus Erzherzog

Kainer 1. 12—25 — Ein grieciiisch ge&chriebeuer koptischer Papyrus ib. I. 49.

~ Ans einer koptischen Klosterbibliothek 1. 1 ib. 1. 02—78. — Ober die Anfange

der koptischen Sebrift: ib. 1. 109—112. — Griechisch qC und sch von K. Wetsely

Bod J. K. ib. I. 123. — Die Differenz des Mond- und Sonnenjahrs ib. I. 125. —
Aus einer koptischen Klosterbibliothek II. ; ib. II. 43—78. — Der Achminier

Fund ib. II. 264. — Koptische Beiträge znr ä«ryptischen Kirrhengeschichte I.

Zu den Memoiren des Dioskt>ios: ib. IV. 63 — 74. — Reste koptischer Schul-

bucberliteratur : ib. IV. 126. — Über einige LehnwOrter im Üemotiachen : ib. IV.

140. — Nachtrag zum Aehinimer Fand ib. IV. 143. — Koptische Amnlete ib. ?.

116-122. — Koptische Briefe. Mit 2 Tezibildern ib. V. 21-68. - Ein neuer

historischer Roman in demotischer Schrift ib. V. 19—80. — Manetho und Diodor«

eine Quellenuntersuchung : Sitzungsberichte der Wiener Akademie, philos.-histor.

Klasse 18S0. .'»O \)]\ — Die Komp'>>iiion und die Sciiicksale des m.iiiethonischen

Uescbichtswerkes ibid. Bd. 95. — Studieuzur GeschichtedesaltenÄgyptens I.ib. 1881.

80 pp. — Dasselbe II. Ans deniatischen Urkunden ib. 1884. 106 pp. — Dasselbe III.

Tyroa und Sidon ib. 1888. 88 pp. — Dasselbe IV. Das Land Pnnt ib. 1880. 82 pp.

— Die etroskiscben Vnmienbinden des Agramer Nationalmnaenms: Denkschriften

der Wiener Akademie philos.-histor. Klasse 1892, 70 pp. — Beiträge snr Gescliiciite

der Blemyer und Nubier: ib. 1899. 26 pp. — Tacitu» und der Orient in: Unter-

suchungen zur alten Geschichte Wien, Konegen 1880. VI. und G4 pp. —
Demotische Lesestucke, I. Teil, Wien 1897, 17 Tafeln. — Dasselbe iL, Leipzig 1903,

mit 4 photolithogr. Tafeln. — Grnndrifi der altorientalischen Geschichte, 1. Teil.

Bis auf Kjn§, Wien 1899. — Über den figyptischen Namen Joseph*s:

Verbandlungen des 7. Orientali8ten-Kongres.<;es in Wien, ägyptisch-afrikanische

Sektioti. S, 97-111. - 7n Her'.dnt II. III: in Eranos Vindobonensis, S. 283 f.

— Zum makedonischen Kalender in Ägypten in Festschrift xa 0. üirscbfeid's
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60. Geburtstag, S. 118—128. — Vom EOnig Bokeborit nftch «inein denM»ttoch«ii

fionian der Samrninni? Erzherzog Rainers in: Festgaben fQr Bfldinger. S. 1—11.
— D\e Stele von Npnppl in : Zeitschrift fflr ägyptische Sprache und Altertums-

kunde 1878. S. 6-9. ~ Die Vorläufer der Hyksos : ib. 1879, S. 34—3o. G4-67.
— Noch einmal di>' H-Tusclia ; ih. 1880. S. 121— 3. — Historisrii-pliil,,] >jrische

Analekteo : ib. 1883, S. 79—84, li;84, S. 42—3. — The tranüiiteratiun of

Egyptian in : Proccedingi of the soeiety of biblical arcbaoology 1906, S. 809<—12.
— Abwehr der Angriffe des Herrn Professor Eigene Revilloat, Wien 188S. 7 pp.
— Ober den ägyptischen Gott ]^es in : Benndorf und Nieniann, des Heruoii Ton
Gjnü.M^ohi-Trysa J., Wien 1889. S. 72-9."). — Das Jahr der Eroberung Ägyptens
durch Kunibyses in Wiener Studien zur klassisihen Philologie II. 47 — 55. —
Zum 2. Buch Herodot's ib. IV. 33-54. — Ein Doppeldatuui aus der Zeit der

Kleopatm und das Antonios ib. V. 318—318. — Die Liste der Ägyptischen

HftlbgOtter in den Ezeerpt« Barbarl ib. VII. 815—817.— Etndes «bronologiqiies I.

in: Reeneit de travaux relatifs ä la Philologie et a rareh^ologie ^gyptiennes et

assyriennes II. 66 — 70. — Der Wiener derootische Papyrus 31 ib. V. 76-85. —
Der Kalender des Psj'vrns KIhts ib. VI. 1 — 7. — Neue koptische und griechische

Papyrus ib. S. 7— 2U. — Über einige deniotische Gruppen ib. S. 23- 25. —
Lage und Produkte des Landes Punt in: österr. Moaat^schiift lür den Orient XVI..

S. 173-6. — Zwei koptische Verkaafsnrknnden in: Wiener Zeitechrift filr die

Kunde des Morgenlandes II. 25—86. — Bin neuer nnbiseher KSnig ib. XIV
284_|8,_ Koptische Ostraka ib. XVI. 255—268 : ib. XVII. 1 ff. — Der demotische

Roman aus der Zeit des Königs Petubastis ib. XVII. 1—36. — Ibidem: Anzeigen

von E. A. Wallis Budge the niartyrdoni .ind niiracles of St. George of Cappa-

ducia, London 1888 ; von W. Spiegelberg deniotische Papyrus ans den kOnigi.

MusoMi n Berlin, Leipzig 1902. — Zeitschrift fdr Österreichische Gymnaaien,

Anseigen von V. Floigl, Gyrns nnd Herodot, Leipsig 1881. Tb. t. Oppolaer,

Sysygien-Tafeln für den Mond, Note über eine von Archilochos erwihnte Sonnen«

finsternis 1882. Ginzel, astronomische Untersochong über Pinstcrtiisse. Wessely.

Prolegomena ad papyrorum novani collectionem edendani. Wien IS'^S. Wessely,

griechische Zauberpapyrus von Paris und London, Wien 1888. Hommel, Handbuch

der klassischen Altertumswissenschaft III. 1888. H. Winkler. Geschichte Babyiouiens

und Assyriens, Leipzig 1892. A. t. Gnttchmid, kleine Schriften IIL 1898. —
Im literarischen Zentralblatt. Anuige tob W. Spiegelberg, Igyptische «nd
griechische Eigennamen, Leipzig 1901. — In: Wochenschrift für klassische

Philologie, Anzeige von W. v. Bissing. Geschichte Ä^jyptens. der Bericht Herodot's

Ober die Pyramiden 1905. — Agramer Zeitung 1892 : Die etruskischen Muiniea-

binden des Agramer National-Museums. — Neue Freie Presse : April 1904 (Uber

D. H. Httller, Hamnrabi). ~ In der philologiseben Rundschau I. 31, 8. 096 1

:

Anieige von J. J. Hertmann de hermoeopidamni mysteriommque profanttorom

indidis Diss. Lugduni Batav. 1880. — In: D^otaehe Literatorseitung, Anteigen

von H. Schräm. Hilfstafeln für Chronologie 1884. Kd. Meyer, Geschichte des

alten Ägyptens 1888. Heinrich Brngsch, Steininschrift nnd Bibelwort 1892.

Wien. C. Wessely.

Ans Anlaß der BrOffnung des Kenbanes der Universitlto-BibUotbek in

Lemberg wnrde dem Bibliothekar Professor Dr« Aleiander Semkowicg der

Orden der eisernen Krone m. Kluse, den Knstos Dr. Friedrieh Pap de das
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Ritterkreuz des Franz Josef-Ordens und dem Amauaensis Dr. Kaisen Barw! n ski

das goldene Veniienstkreuz mit der Krone rerliehen ; außerdem wurden der

Amanuensis Dr. Wilhelm It o 1 n y zum Skriptor und der Prjiktikiint Dr. Rni!olf

Kotnl azurn Anianuensis ernannt. — i»er Assistent der Hofbibliotiiek Pnvatciozent

Dr. Anton Bitter t. Preineretein wurde zum Mitglied des österreichischen

«rehlologischen IntfitQtM» der Stadtbiblioihekur von Triest Dr. AttUio HortU
sain Mitglied des Sachverständigen-KeUerrams Ar den Bereidi der Litentar

ernannt. — Der Skriptor des n.-ö. Landeaarchivs und der Bibliotbelc Dr. Viktor

Bibl habilitierte sich an der Wiener Universität fiir allpenieine Geschichte der

Neuzeit. — Der F'rivatd^jzent für Kunstiifpscliichte der Neuz^Mt an der Technischen

Hochschule in Wien iJr. Uerinann Egge r wurde der Hofbibiiothek in besonderer

Venreadang am Kupfertticfakabioett lugeteilt — lo dauelbe Inatitnt ist der

-abeolfierte Joriat Karl Bitter t. B o r e t i alt Hospitant eingetreten.

VERMISCHTE NACHRICHTEN.
Der Kampf zwischen den Bibliothekaren und Buchh&adlern hat die Buch-

-drocker nrar ToUsftblig im Lager der Letstereo geftinden*), hat aber dennoeh

nicbt bewirkt, die alte Fehde «wischen Bnehdraekem and Bachhändlem in einen

'Waffenstillstand zu verwandeln. Wie alt diese Fehde in Österreich ist, zeigt ein

lesenswerter Aufsatz, den der berufene Führer der Wiener Ruciidrucker und

Präsident des Reichsverbandes österreichischer Bnchilnickereihesit/.er .Adolf

Uolzhausen in der ^Österr. Buchdruckerzeitung" ^XXXil. 1. 17) veröffentlicht

hat. Der AnüMti dankt tein Entstehen einem Beknrse, den daa Bttohdrneker«

Greminm gegen die Entscheidung der n.-0. Statthalterei wom 80. NoTember 1900

ergriffen hatte, nach der den Buchdrackem, die keine eigene Bachhändler-

Konzession besitzen, das Verlagsrecht entzogen warde. Holzhausen teilt eine

große Reihe von Hofbe^cheiden vom 18. Mai 1782, vom 29. Dezember 17^5 vorn

3. Jantiar und 27. Nuv einher 1768 und vom 11. August 1788 mit, <iie vieii l>uoh-

druck'Mu trotz der Gegenwehr der Buchhändler ein «vielleicht zu große» Maß
on Freiheit* einrftnniteB. Ungflnstiger ffir die Dmeker war eine HofentsehlieBang

vom 20. Jnni 1791, dodi gelang es den Bnchdniekem kraft einer a. h. Bntsebeidnng

Olli 5. Juli 1792, die alte Ordnung, nach der ihnen auch das Verlagsrecht zustand,

wieder herzustellen. Die Buchhändler aber wußten am 18. März 1806 eine Buch-

händlf»r-Ordnang durchzusetzen, die ihnen zwar das Druckrecht sicherte, das

Verlagsrecht der Buchdrucker jedoch nur auf die von iiuteu selbst gedruckten

Schriften einschrlnkte. Ein erfolglos gebliebenes M^jestfttsgesneb der Bnchdracker,

om 87. Jnni 1807, das sieh gegen die Bevonngong der BnehhAndler wendet,

'teilt Holthansen ans dem Gremialarchiv mit. obwohl es mit d'^m eigentlichen

Oegeostand nur lose zusammenhängt. Durch zahlreiche legislative Kntschließungen

späterer Zeit scheint dem Verfasser mit Recht <ia.s Zugeständnis an die Drucker,

eelbstgedruckte Schriften zu verlegen, nicht aufgehoben worden zu sein, ein

*) So findet sich das Verlangen der Bibliothekare nach Beibehaltung der

Pflichtexemplare im Organ der österr. Buchdroeker nnter der Spittmarke:

.«Unen&ttlicbe BibUothekare' (XXI&. 809).

3*
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Standpunkt, den die Bacbhftndler niemals teilten und to lange ener^seb be»
kftmpfteo, bit eie doreb die obenerwihnte Stattbaltereienttebeidong ihr Zit^

Mrreicht za haben glauliton. Di>'se Kiitscheidung aber wurde vom Ministerium des*

Innern i. .T. 1904 aufgehobeii, wud «leii I{uclulnii-kern wurde iiir altes Verlagsrecht auf

selbstgeilrucktf: Schriften wietier ziierkainit Man kann nicht zweitVln. daß 7.a-

diesem für die Buchdrucker günstigen Ergebnis die Sclirift ihres bachkaudigen

und energiicben Oremialvorstehera wesentlich beigetragen hat.

Wie der üeographischen Gesellschaft in \Yit^ii mitsjt^teilt wird, Iiat der

norwegische Gelehrte Dr. A. Hjertibo einen beinc! kenswerten Fund iu einer

Wiener Haudüchiitt gemacht. Bei dem Studium vuu Handschriften astronomischer

nnd astrologischer Abbandlnngea des Wiener Profeeaora Jobannea Voegelin aae-

dem Jahre 1525 fand Dr. Bjembo einen latelDiaeben Tett, welcher ftber Norwegen,

Inland und Grönland genaue geographische Beschreibungen bringt und, wie sich-

non lieranpstellt, den ersten Nord pol fahrer und (^rOnlaiidforsclier Claudias
(C 1 a 11 h s 0 11 Swart'. peboren 13H8. zum Verfasser hat. Die Kxisteiii dieses

Werkes des berühmten Kartographen wurde laugst vermutet, doch fehlte jede-

Spnr ihres Aafenlbalts. Dnreh diwe Handsehrift wird auch die Bedentung einer

Ansahl bisher niibekannt gebliebener Ortsnamen in Grönland» Island and an der

Nordküste Norwegens anfgeklftit; denn, wie in einer Anmerkang gesagt wird,

sind diese Namen keine Benennnngen tron Ortsnamen, aondern Runen.

Im Auftrage des IrantOsisehen InstitatsmitgUedes Saloroon Betnach bat der
Prager Arch&ologe Prof. Artur Mahl er die Hibliothek des WaldSteineichen

Schlosses in Dnx in Höhnten besucht, als deren Vorwalter der als Frauen- and
Bucherjäger bekannte GiacoiiK' Casanova von Steingalt i. J. 1798 starb. Prof.

Zahler nahm ein Inventar von allen au t Casanova bezüglichen Schriften auf, die

beredt genug f&r den weiten Interessenkreis und die Beschäftigung des gelehrten

Abenteorers aeugen. Das Resultat von Hahlera Arbeit ist in der «Bevne da»
Biblioth^qoes" (XV. 1.) u. zw. — ein Novum in der periodischen Literatur Frauk-

reichs — in deutscher Sprache veröffentlicht.

Der Archivar und Kustos der städtischen Sammlungen in Baden bei Wien,.

Professor Dr. v. Rei n öhl veröffentlicht die Mitteilung, daß drei Mosealstücke,.

ein Badener Stadtplan vom Jahie 1205, der von einem Freiherrn v. Montuja dem
Buche ^Iiiveiitarinni der alten Chronica" entnoniinen sein soll, ferner die soi^e-

nannte Dreiecker'sche Stadtansicht von 1485 und der «Lobsprucb auf Baden**

(nm 1505) Fftlscbnngen sind.

Aof Antrag dM Hofrates Pastor hat die UnterriehttverwaUnng dl« Privat»

bibliothek des ehemaligen Direktors des „Istitato Anatriaoo di stndi storiei" tn

Rom, Sectionschefa von S i c k e l für dieses Institut erworben.

— i t

TnM«wMai«k«r MahiMf i P*. •. 4. OtI« « 1 1. Dmb B, WUm * B. MbtaH, vmb. 4. . WalitakMtM*.WIm
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Der InSchriftenfund von Taannek.

Die von Prof. Dr. Krnst Sellin auf dem Ruineiihügel Teil

Taannek in Nord-Palästina in den Jahren 1902—1904 veranstalteten

Ausgrabungen*) sind besonders in epigraphischer Hinsieht von einem

ganz ungewöhnliclieu Erfolg begleitet gewesen. Man tan«i zwar aucii

diesmal keine Inschriften aus der israelitischen Zeit (man wird in

dieser Hinsicht stets bescheidener), dafür wurde aber ein ganzes

Archiv des kanaanfiisehen Fürsten lachtarwaschur (ca. 1450 v. Chr.)

— bestehend aus 12 mebr oder weniger erhaltenen Keilsobrifttafein,

teils Briefen, teils Listen — ausgegraben. Die Bedeutung dieses einzig-

artigen Fundes wird am besten die Tatsache beleuchten, da£ die Engländer

trotz ihrer vieljährigen Ausgrabnngen bis jetzt nur eine einzige, die

— allerdings erst seit kurzem ausgrabenden — Deutschen aber noch

keine Tafel aut dem palästinensischen Boden gefunden haben. Theoretisch

war dieser Fund allerdings Torauszusehen ; seit der Auffindung der

TelUAmarna-Briefe weiß man ja, daß Syrien und Palästina um die

Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. (und bereits lange verlier) unter

dem Einfluß der babylonischen Kultur stand und sich auch der Sprache

und der Schrift dieser Kultur, also des Babylonischen und der Keil-

schrift, bediente. Während man aber auf Qmnd der von den kana*

aoäiscfaen Fflrsten an den Pharao gerichteten Briefe von TelUAmama
nur annehmen konnte, da£ die Keilschrift blofi in dem diplomatischen

Verkehr mit dem Ausland gebraucht wurde, ergänzen erst die von

kanaanäischen Fflrsten an den kanaanäischen Fflrsten Ischtarwaschur

gerichteten Briefe von Taannek diese Erkenntnis auch nach der anderen

Richtung hin: es steht jetzt fest, daß die palästinensischen Fflrsten

sich auch im Verkehr untereinander der Keilschrift bedienten. Und
die in Taannek oder in seiner nächsten Umgebung geschriebenen und

nur ftr Taannek bestimmten Listen beweisen weiter, daß man damals

*) über die Vorgeschichto dieser AusgraboDgen belichtete Prof» Sellin in

der ,österreicbiBchei) Bandscbaa", III, 63 ff.

1
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iiucli iunerhalb eines (oicht nur des von Taannek; man darf hier ruhig

verallgemeinern) palästinensischen Staates nur in Keilsclirift schrieb.

Negativ ergibt sich hieraus mit Notwendigkeit, daß die jihönizische

Schrift, deren Erfindung; von einzelnen Gelehrten bereits in die erste

Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr. verlegt wird, um d. J. 1450 v. Ohr.

DOeh nicht erfunden sein konnte. Auch im Einzelnen bieten die In-

schriften von Taannek Philologen. Historikern und Religionshistorikern

fiel NeueB. Religionsgeschichtlich ist z. B. die Erwähnung eines

Omens der auch aus dem Alteu Testament bekannten Götün Aachera

von besonderem Interesse.

Zum Schluß noch einige Worte über das Ä u ß e r e der Ton-

tafelbibliothek von Taannek. Für die Aufbewahrung der Keilschrift-

tafeln war ein besonderes Zimmer der Burg Ischtarwaschur's bestimmL

UrsprOnglich waren wohl sämtliche Tafeln in einer in diesem Zimmer

aufgestellten großen Kiste aus Ton untergebracht Die Ausgrabung fand

allerdings nur noch zwei Tafeln in der Kiste vor, die abrigen sind

bei irgend einer Ausplünderung in dem Bibliotheksziramer hin und her

verstreut worden. Das Äußere der Tontafeln selbst weicht von dem

der Tell-Amama-Briefe in Nichts ab. Friedrich Hrozn^

Der Uandschriftenkatalog der Prager Universitäts-

BiUiothek.

II.')

Nach Besprechung? der historischen Eioleituug, die Truhlaf seinem Werke

vorausseudet, weudeu wir uns noa sn dem Haoptteil aeioer Arb«it| den Hand-

scbrifteD. Die AnfordeniDgen, die wir heute an einen Handechriftenkatalog 11011611,

«ind weeentlieh TereehiedeD Ton denen, die noch vor zwanzig Jahren genügen

moehten. Nicht mehr wie einet bat er nur den Zweck, den Inhalt der einzelnen

Haunekripte zu verzeichnen und damit binß den nächsten prakti^clien Bedurfnisi.en

SU genügen; er niuU, wenn er seine Aufhübe erlullen will, in noch weit höherein

l\laße der Wis&euschaft sich dienstbar machen. Wir verlangen aach die 6«Mlliehte

jcaer einzelnen Handschrift, soweit sie «ich ans dieser aelbst eotnehmen oder

durch andere Quellen erweiaen llfit: ihre Entatehang, ihre Waaderangvon Hand

sa Hand, die Teracbiedenen Eintragungen der einstigen Besitzer, die eTentuellen

Angaben, wann und wo und von wem sie geschrieben wurde, welchen Preis sie

zur Zeit ihrer Erwerbung oder auch später hatte, das albs interessiert uns;

dazu ses.'llen sich -ü.- Angaben über das Material der iiandschritt und ihre

Gruüe, wobei uus nicht mehr die alte und nichtssagende Einteilung in PoUo>,

(iuart- nnd OktaTformat genügt, sondern nnr genane Angaben der Höhe and

Breite in ZeoUmetem ton Wert aind. Aber so wiehtig alle diese Dinge nnd, ale

>)~Vgl. M. d. ü. V. f. Ii. IX. .u Ü.
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«rtehOpftn aoeh Dicbt die AnfordemngtB, welolie die WltMOMbift an einen

Bandscbrifleakatalog und eeinen Bearbeiter etellt. Ein gtoSer Teil der mittel-

«Iterliehen Literatar ist ans in den Handachriften ohne den Namen der Ver-

fasser, oft auch unter falschem Namen überliefert; hier hat die wissenschaftliche

Tätigkeit des Bearbeitern einzusetzen und sieb zu bewähren. Sie hat nach

Möglichkeit die Verfasser der anonjm überlieferten Schriften aus der vorhandenen

Literatnr n erforeelien «od wenigatene in den wiehtigaten Pillen auf jene Werke
hinaaiPeiaeB, in denen eine beetimmte Haadedirift benfltst oder TerOireatlielit

wnrde. Zur Abfassung eines solchen Kataloge« genägt aber nicht der teehniaeh

geschulte Bibiiotheksbeanite allein, seine Arbeit wird unzulänglich bleiben» wenn
er nicht gleichzeitig ein tiefgründiger Gelehrter und Forscher ist.

Mit dieser Fälle ron Forderungen und Wünschen treten wir au den vor-

liegenden Katalog heran ; an ihnen gemessen därfen wir das Urteil aoisprechen,

dA0 nae Trnhlif in eeinem Werlte den beaten Handaehrifteakatalog beaehert

hat, den Österreich dermalen beeitati wflrdig der rwehen S^itie, welche die

altehrwördige Prager Bibliothek ihr eigen nennt. Freilich waren ihm bedeutende

Männer der Wissenschatt voranpepanRen und hatten so teilweise die Wege
gebahnt. Keile hatte als c'iner der ersten die lateinischen klassischen Hand-

schriften der Prager Bibliothek bis zum 14. Jahrbuudert eingehend beschrieben

ond bei aelner Bearboitnng der dentaehen Haadaehriften dieaer Bibliottiek im

^.—24. Bande dea Serapenme oft Oelegenbeit gehabt, aoeh anf lateinleeheHand-

acbriften genauer einiugehen; Schulte hatte in gleich gründlicher Weise die

kanonistischen Handschriften vorzeiclmet, und die unendliche Fülle theologischer

Literatur des 14. und 15. Jahrhunderts, die an die Namen Wiclef und Hnfi

anknöpft, hatte die bedeutendsten Forscher in Osterreich, Deutschland und

England seit langen Jahren tn nnansgesetzter Tätigkeit angeregt. Männer, wie

Palaekj, BfOfler, Bnddenaieg nnd Loeertfay aahlreieher anderer Gelehrter nicht an

gedenken, finden wir aaf diesen WegMi. Aber eie alle hatten ihre begrenaten

Zwecke und damit bestimmte Lieblinge unter den Handschriften. Die Gesamtheit

mit ifleicher Liebe zu erforschen, ihnen allen, unbeeinlliiüt von pers<Wilichen

Neigungen, jalirelang sorgfSltigstes Studium zu widmen, konnte nur einem Mauue

gelingen, der lu der Beschäftigung mit ihnen seine eigenen Kräfte hatte wachsen

and eich eatfalteB aeben; waa TmhUt anf wiaaenaehaftliciiem Gebiete geleiatet

hat, gebt in letater Linie faet immer anf Anregangen snrttek. die er den Prager

Handschriften verdankt. Wer die Bände des Västnik deske akademie durchblättert,

stößt uberall auf den Namen Trulilaf, der hier die Ergebnisse seiner Forschungen

über einzelne Handschriften ausführlich mitteilt; der Oaso])is ceskäho mupeum

biachte eine Reihe gründlicher historischer Arbeiten des Verfassers; seine Schritten

ftber die Geschichte des Humanismus in Böhmen sind unstreitig das Beate, waa

Aber den Oegeaatand geacbrieben wnrde; jetzt, an eeinem Lebeaaabead aieht er

die aehOae Snmme seiner Lebenaarbeit. Daa literariadie ^rken ron TrahMf

nach Gebttbr darxustellen, bin ich wohl nicht der richtige Manu; wiederboit

standen unsere Anschauungen im Gegensat? zu einander and haben wir nns

befehdet; aber die Dankbarkeit und Freude, mit der ich seinen Katalog begrüße»

ist ehrlich empfunden.

Den Inhalt der Prager Handaehriftea einer konen Übeiaieht an nnter-

aiebea, will ich, wie erwihnt» naob Vollendnng dea Werkea mir Torbehalten. Aber

aneh aehoa der 1. Teil bietet naancherlei Intereaaaatea dar, daa an einigem

1*
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Terweilen loeki. Di» ni«iiten HandaelirilleQ dtr Präger Bibliothek gehOien 4«»

14. and 15. Jahrhundert an. zirka 2100 unter 8600 Manuskripten. Das ist eine

ErscbeinuDg, die wir bei allen Bibliotheken mit einem ^ößeren Handschriften-

bestande beobachten können, und die ihren natürlichen Krklärungsgrund hat;

aber in Böhmeo. gesellt sich zu dieser Tatsache doch noch eio anderes Moment

Dm 14 «od Ift. Jalirbudert leitigl in dem Linde die grtfite Entliaitaiig all«

geiitigen Krftfte; mit dem Auftreten dea Joh. Hnft richtet eieh da» Angenmerk

TOD ganz Europa auf die Entwicklung, welche hier die Dinge nehmen. Karl IV.

Itatte mit der Gründung der Universität in Prag dem Lande die Möglichkeit

eines reicheren Gedeihens geistiger Arbeit geboten ; kaum ein halbes Jahrhundert

verging und schon erstand hier in Job. Huü die erste, alles überragende geistige

6r06e. Und um ihn her dr&ngt alles nach Freiheit and nach Erweiterang nnd

Vertiefitng dee Wiesens. Wenn die Literstar Dentsdilnnde im Jabrhnndert

dnrohtiinkt ist ven tiieologiicher Gelehrsamkeit nnd eigentlich nar die religiöse

Frage widerspiegelt, so hat BAbmen die gleiche Entwicklung schon ein Jahr-

hundert früher durchlebt. Aber noch war die Zeit nicht reif geworden, die Ideen

ganz in sich aufzunehmen, die Joh. Huß beseelten; noch wurde der reformatonsche

Gedanke, der in ihm aufbammte, zur sengeuden Lobe, die ihn selbst verzehrte ^

aber seine Aschs, die sn Konstans }n alle Winde mstrent wurde» legte sieb

sebfitssttd am die Keime, die smaei Seat entsprossen nnd die ein Jabriinndert

später Deatsdiland einer neuen Gestaltung entgegenfiihrten.

Nie war Böhmen religiöser gestimmt als im 14. und 15. Jahrhundert; nie

)iat das Land so danach gelechzt, im Glauben den festen Stab zu finden, auf

den die Menschheit im Kampf um geistiges Licht und freieres Streben sich stutzen

kOnne, nud nie hat es eine herbere Enttäuschung erfahren, als damals, da mit dem

Tode.eeinee grOBten Selmee sein ganses HoAn sn Onbe ging. Dieee groBe»

allee V<rik dnrehzittemde, religiöse Sehnancbt» noeh beute gUnben wir ibreo

warmen, liebebegebrenden Hauch zu verspüren, wenn wir in den Tergilbten Bl&ttem

jener Jahrhunderte lesen. Schon bald nach Gründung der Prager Universität regt

sich überall der Hunger nach neuen Huchem. Ihn in geordnete Bahnen zu

lenken, damit er der neuen SchOpfong nicht zum Unheil werde, beiweckte der

BeacblnB derArtistenfhknltlt Yom BO. April 1807 (Monnmenta nnivsrs. Prag. 1 40)»

daB es nur den llagistoni gestattet eein solle, öire eigenen oder die SebriAen

einee Magisters der Universitlten Prag, Paris nnd Ozford herauszugeben, oraos-

gesetzt, daß diese Schriften zuvor genau korrigiert würden und sieb ein tüchtiger

und brauchbarer Kopist fände. Die liaccalaureeu hätten nicht das Recht, eigene

Schriften über Aristoteles und andere schwierige Werke zu verOffentlicheu, wolü

aber die Befugnis, die Werke Ton Magistern heraoisugeben, wieder jedoch mit

der Bedingang, daB diese tUTOr einem Ifagister vorgelegen wftreo, dei in prüfen

bittet die so verOflTentliebenden Werke wirklich dem angegebenen Yerfasser

sngeblirnn nnd oh sie dnrcbkorrigiert seien. Ein einfacher Scholar aber därfe

nur, wenn er dazu von einem Magister aufgt'fordert wäre, dessen Werk ver-

ötVentlicheu, selbstverständlich, wenn es zuvor von <leni Verfasser durchkorrigiert

wäre. Damit gedachte mau die zahlreichen Irrtümer zu vermeideu, die sich in

den Bttdiem eingesAUeben hatten, da bisher selbst ein Scbelar TerSlTentliebt

bette, wae er wollte nnd seine eigenoi Sebriften mitnnter nnter dem Namen
eines fremden nnd berflbmten Mannes «nsgdMn lieB, nm sie leichter an den

Mann an bringen.
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Besonders waren es die Klostergei&tlichen, die in der Ruhe ihrer Zell»

4em Geschäfte des Schreibens oblagen. Schun im Anfange des 13. Jahrhundert«

Kbrieb der Mönch Budger von Osaegg eine Bibel lur das Zisterzienserkloster

8iar in Hihrai lud noch tu End« dai 15. Jnhrhnndmrtt gibt das Ar I«adiil«n>

von St0nibMrg< 4nnh Jnkob von Olmftti Mugtmaltft Gmdnal« «in« Untermirang

filr die Ordensbrüder, wi« rie beim Bcbniben Noten, Linien und Bocb«teb«B Ml

machen haben die Pansen sollten sie genu beobachten, nichts weglassen und

nichts dazu tun, auch dergleichen nicht von Weltlichen schreiben lassen, quia

seculares scriptorea omnia fere, que ecribunt Tel noiant, corrumpunt (Sacken:

Ambraser-Sammlang 2, 199). AUerdinga waren Schreibfehler nicht inamer Sebald

d«t Xopiiten ; wnran doch manoho hnadsehriftUeho Vorlagtn knnni in «ntriffem,

w dn0 lieb dnnnt oehon wioder Fehler in den Abschriften erkl&ren nnd ent-

schuldigen lassen; so klagt der Kofilt der Wiener Handschrift 8282, die ans

Buhmen stammt: „Ista metra sunt rescripta ex antiquo exemplari per d. Pesskonem

regestratorem qaondani cancellarie regis, de quo se vii eipedin* potuit." Unter

den Schriftstellern der husitischen Zeit ragt Johann Milicz aU Förderer des

flnodielififlMveMBt in BOhmwi herror; dto nnonjme Tite XUIeH (Btlbin.

Hisoell. dek. 1, Iii». 4, p. 54) sagt von ihm: .Coepit snpor eraogolia, do tenpore

et de iaoctia diota sanctorum doctorum eolligere et sie coepit, ea Btudentiba<«

ad ingrossandum et aliis scribentibus pronunciare" nnd ausführlicher spriclit

Matthias von Janow von dieser Tätigkeit des böhmischen Reformators (üöäer:

Geschichtsschreiber d. Hunitenzeit 2, 44): .CoDtinue magnos libros comportabat,

popria mann cooscribebat, eosdem mnltitndini derioomm Tel dncentis Tel

treeentia cotttdia «spoitana ad aeribondnia et hoe aie: qnod hodia eonaeribabat,

hoa moi in eraatano totnm setiptoraa eopiabant, et ita omni die» pnta pro onsni

die erastino eolUgere scribandm bis ducentis clericis opoitebat.'' Das gemahnt

fa«t an moderne Verhältnisse, wenn der Setzerlebrling auf Mannskript wartet,

freilich mutatis mutandis: das fertig gestellte Bruchstück wurde den Schreibern

diktiert (ad personam dare); diese schrieben also nach dem <Jehör, woraus üich

die oft aaltMiman Abwaiabaugen bei aonst gleicbam Teit arkliran: ala klasaiaehas

Beiapial hiafttr arianara idi an Lnthar*a oratea Qaaangbndi in den beiden

Bezensionen des Erfurter Enchiridions vom Jahre 1596, das Ton Jastns Jonas

zwei Schreibern diktiert worden ist. Mitunter kamen Handschriften anf gan?

wunderliche Weise zusammen. Cruz de Telcz, dessen roeer Schreibtätigkeit Prag

eme Menge von Handschriften zu danken hat (No. 48, 51, 62, 89, 107, 158,

217, 222, 223. 250, 257, 280, 285, 287), erzählt selbst über das Zustandekommen

daa Codas 282: .Ego Cnix do.Teli eanacripsi boa mann propria aarmonaa at

qnoa aolaa non potai, appraeiaTi et aliqnoa axternoa ab aliia habni datoa.*

Jadenfalls erfreute sich Prag im 14. und 15. Jahrhundert eines bedeutenden

Rufes seiner Handschriften. Gerhard Groote, der die Genossenschaft der Briidf r

Toni gemeinen Leben begründete, ließ sich hier des Joh. Chrysostomus Kommentar

tarn Matthäub-Evangeliiun abschreiben (Wattenbach. Schriftwesen 544). Der Rektor

jder Leipziger Vnivardtit^ Johann Hofmann ana Schweidniti, der seit 1898 in

Prag atndiarta nnd im Sommer 1408 Delma dar ArtistenfkknlUt war, hal den
größeren Teil seiner reichen BQchersammlnng in Prag gekauft (Zeitschrift Ar
Gesch. n. Altert. Schlesiens 17, 189); ebenso stammen eine Reihe von Handschriften

der berühmten Amploniana in Erfurt aus Prag. Eneas Silvius bestellte sich 1441-

ton Wiener-Neustadt ans eine Bibel in Prag, da er in Erfahrung gebracht hatte.
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daß es hier viele presbitercali gebe, die Bucher feil haben; als er das Buch

erhielt, bemerkte er: „Volomen id est, quod circumferri coromode possit, pretian»

Tero miou« fuit, quam tanta scripta merentar." Daß Prager HandMlurillMi fibec

gm DeitMbland Twbnitot sind, «trdaii wir tplter noch an einigao BaiipUlM

saigMt di« Stadeotan, dit Mar atndiarten, eliritban tia antwadar aalbat odar

kanflan sie za Terhältnism&Oi; billigen Preisen.

Sehr viele Handschriften vernichteten die Hiiaitenkriege, nicht nnr in

PraiT, sondern auch in den Klosterbiblidtlieken des Landes. Nur 1250 Hand-

schriften überuahni die Uoiversitats-Bibliotheic von den Jesaiten. Truhlir betont

mit Nadidraelc, daß dia Jaaaitan nidit, wia biahar allgemein angenomniMi wwda»

bttaharfelodlidi gaainiit waran, tondare da8 garada dareh ibra SorgftUt di« raiaba

bnsitische Literatur ans erhalten blieb, die der Prager Bibliotblk ihre besottdaia

Eipentünilichkeit pitit ; wireii sie in Wirklichkeit bestrebt gewesen, alles aasxn*

rotten, was sie an pi pnerischer Literatur fanden, die in iiire Hände gegebenen

husitischen und wicleätiscbeu Handschriften hätten ihnen reichlich Gelegenheit

geboten, sich ihrer Gegner an entledigen. Einen bedeutenden Zawacbs an Band-

sabriltan arbialt Prag im 18. Jabibandart ana dan tob Kaiaar Jcaaf II. aaf-

gchobaaan KlVttarn; aa waran im ^lan 781 Codicac» tum Tail von hoham Altar;

•Us gilt namentlich von der grofiartigen Bibliothek des Augnstinerktosters in

Wittingau, die anch die einstige Büchersammlung der Herren von Rosenberg

hesafi, soweit diese nicht Ton den Schweden war nach dem forden verschleppt

worden.

Sabasknagan ainaalnar Handiahriftaa abar nnd ganiarBibliotbalLan begegnan

wir Oftava. Ana aiaar lalaban dflrftan dia Codiaea 488» 822 und 856 daa 15. Jahr-

hnnderts stammen, die einst der Bibliothek des Matthias Landa angabOrtan.

Namentlich wurden Bücher oft testamentarisch einer Bibliothek überwiesen und

•liese Widmung wird dann in die Biicher eingetragen. i>o hat der Cod. 171 der

die Sermones quadragesiraales des Jobann von St.Geminiano euhalt, die Bemerkung:

rA. d. 1419 in die s. cmeii ezaltadonis obiit honorabilis presbjter dorn. Gregorina

Sakyra, iUnmiantar magnna, qni lagaYit bnna Ubmm pro monaatario a. Karoli

pro fratribnst qnaa maltnm dilaxil* Untar dan Gaaebankan ana dan Aa^mip-
jahran der UniTaiaitlt rapt der cod. 1650 hervor, der das Somnium Scipionis

nnd «inen Kommentar zu üvids Metamorphosen enth&lt; er stammt aus Frankreich

nnd war im Besitze Karls IV., wie sein in den Buchstaben K eingesclilossenea

Wappen auf Bl. 1 beweist. Auch bedingte Schenkung kommt vor: so schenkt der

Biaebof Gaorg von Üamin dam Wittinganar Kloatar daa Codas 1171, babtlt sich

abar, ao lange er lebt» daa Benütanngareabt ror. Dar Cod. 1486 wnrda von aeinem

Beaitaar dam domus paoperum geschenkt mit der Bedingung, daß das Bnch nicbt

nach auswärts verliehen werden dürfe. Auch sonst stoßen wir auf gani interessante

Notizen in den Handschriften. Der Codix 8G1 war vom Schreiber Andreas für

lö Gr. verpfändet worden: der Buchbinder Georg von der Neustadt in i'rag

boitimmt, d&ß der Codex 745 um 24 Gr. oder etwas billiger verkauft und der

firlOa inm Heil aeinar Seele nnd dar aainar Fran nntar die Annan verteilt werde.

Aach Bflcbertaaaeh findet Bich: Cod. 1520 ans dem 14^ Jabrhnndert, Dietbetionea

pro pauperibus enthaltend, einst im Besitze des Karlskollegs wurde vom Mag.
Pfibrani für einen Band Strrnones eingetauscht: den Codex 1521, Revelationes

beatae Brigittae tauschio i «'inrtipe Hff-itzer 1411 vom Kloster Strahow g^Ken

die Aurora des Petrus von Uiga auä. Bucüer fremden, franzOfitscheo (Codd. 497»
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705. 1650) od« italieoitehMi (Codd. 94, 106. 495. 1408<->10) Ursprunges kamen
ssmdtt all Oaidienke nieh Böhmen; am inieresMBtasteB «nter ihnen sind mibl

di« beiden Haadechriften 1655 and 1656. die einst der berQhmten, epiter Aber

gau Earopa xerstrenten Bibliothek des KOnigs Matthias Corvinns angehörten.

Aber der weitaus üherwiegende Teil der Prager Handschriften ist böhmischen

Ursprungs, wie die häutigen und oft sehr genauen Bemerkungen der Sclireiber

über Ort und Zeit der Niederschrift beweisen. Unter den von ihnen gebrauchten

teehniielMii Audrftekeo, Ton dMen die meitten die flbliiften der Zeit sind.

Meii aidi felegentlieh andi sdtener gebimnehte; ich stelle sie nlle sasammen.

Ein Werk yerOlTentlichen heißt edere (480. 893): schreibt der Kopist in großer

Kanxleischrift, so spricht er von ingroasare (419, 977). der gewilhnliche Ausdruck

fnr schreiben ist reportare (239. 470, 727, 1154 [reportatus propria manu seu

per sej 1841), doch bedeutet reportare auch ein Werk abfassen; daneben begegnen

wix flür lehreiben aneb dem Anadrnck eomportare (55!^ und eiarara (104). Ein

Werk in der Handschrift bisenden heißt terminare (881, 892 [terminatmn «ive

Ibitum]. 907), complere (600. 647), adimplere (662) und eoneunare (866, 871).

Nur gelegentlich findet sich, trotz der Fakultätabestiniraung, die Bemerkung,

daß ein Buch korrigiert sei (106. 457. 864. 1144); Cruz de Telcz seufzt, daß er

den Cod. 107 gravi labore korrigiert habe; ein anderer Korrektor bemerkt (609):

correxi sicut poteram.

Ctowdhnlich geben die Sehrdber ihren ToUen Namen an; sie rind berechtigt

stell anf ihr Werk. FftUe, daß sie ihren Namen in allerdings leieht sn erkennender

Umstellung verbergen, win Isac de Knjn im Cod. 465: Casid eknjiir oder Asid

eknins und Cod. 698: finitns per me Gmiugroe (= Georgium) oder ihn krjpto-

graphisch zum Ausdruck bringen (Cod. 1293) bilden eine seltene Ausnahme.

Sehr beliebt sind die Schreiberverse am Schlnss«: der Arbeit in lateinischer

oder tschechischer Sprache (220, 238. 477, 516, 734, 968. 1644); sie bringen die

Frende Aber die Vellendnng der Arbeit snm Ansdmdc. Der Schreiber firent sich

anf einen vergnttgtm Tant (419). wflnsebt deh inr Belebnnng ein bübsehes

Mftdcben (177, 275), ist aber aneh mit klingender Belohnung zufrieden (68); er

will so lange gelobt sein, bis sich ein besserer Schreiber finde ^98), während

ein anderer äber den Wandel der Verhältnisse klagt (275):

Quondam scriptores habueraut res et hooores,

jam nen est villa, nisi aeripter aiiMt in iUa.

Xin anderer pmnkt mit franiösisehen Bredcen, die er vielleieht selbst

nicht versteht (590). Auch vor Entwendung des Buches warnen die Schreiber

gern in humoristischer Form (1478): Non deportabis, nisi camisiam dabis; liöiier

bewertet der Sclireiber Ton Cod. 169 sein Werk: er verlangt einen Schadenersatz

OD 20 Groschen.

Für dieses Geld konnte man wühl schon eine Handschrift erhalten. Die

Preise dnd aber natftrlieh aehr sehwankend und richten aieh nicht nvr nach

Umfang nnd Ausstattung der Handschrift, sondern aneh vor allem nach dem

Veite dea Oeldes, das gerade in diesen Jahrhunderten fortwlhrend<!n and starken

Schwanknniren nntf^rlief^f. Nur c:nn7 all^pmein kann man sagen, düß man im

15. Jahrhundert trotz der wachsemit^'ii Zahl der Sclireiber Handschi liien teuerer

kaufte, als im 18. and 14. Dürften wir die Angaben des Codex 060 als für den

Dvehacfanitt geltend betrachten, so sahlte man im 14.Jahrhundert Ar einen Seztern,

d, h. eine Lage von 6 Bl&ttern 6 Oroscbeu, ein Buch von 12 Settemen hfttte
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somit damals einen DorchsChuittspretB toq 1 Schock Groschen oder 4 gehabt'.

Ebenso hoch aber wurde im 14. Jahrhundert der Pergamentcodex 494, der des

Arißtotel'-'s Politica enthält, geschätzt, der deninacli unterschätzt gewesen wiire;

den gleichen Fieis von 1 Schock Groschen Terlaugte man im lö. Jahrbuadert

für die Papieriiandtefarift 801, die Werk« dM Job. Hns enth&lt, die dainmal

wohl liemlidi leidit ra bftben waren. Wir eeben lohon hierftu, wie Mbwenkend
die Preise waren; noch deutlidier erkennt man dies aus der Bewertung dee

Cod. 859, der mit 229 Blättern im Jahre 1449 35 Groschen kostet und des

Cod. 464, der fast von gleicher Größe im 15. Jahrhundert gleichfalls 35 Groschen

kostete, was für den Sextern einen Durchschnitt von nur 1 Groschen ergeben

würde; aber der ebenso große Cod. 467 mit 170 Blättern kostete 1410 72 Groschen,

war also noeli einmal to tener als die beiden Torangehenden Werke j woraus sa

erseben, da6 sieb allgmieine BemerkaDgen fiber Bilcberpreise in 4ieeen Jahr-

bonderten nieht geben lassen.

Wir haben wiederliolt darauf Üingewiesen, wie gering eigentlich die Reste

der Büclierschätze sind, die Prag von dem einstigen Heichtum bis heute sich

bewahrt hat: viel ist davon, wie erwähnt, durch Kriege und andere Ungunst der

Zeiten vernichtet worden; anderes wieder wurde aus dem Lande geschleppt und

überallhin verstreut. Ein idealer Katalog der Prager Bibliothek b&tte somit

aneh jener Codices zu gedenken and sie aaftnsnchen, die einst Eigentntn der

Prager üniversittt waren. Das können wir von dem Torliegenden Werke natOrlieb

nicht verlangen; aber vielleicht bringt ans Truhläf noch einmal in einem Anhange

auch jene Handschriften, die zwar noch vorhanden, aber für Prag dauernd ver-

loren gingen; so gering der praktische Wert einer solchen Zusanunenstellung

auch wäre, su bedeutend wäre ihr wisseuschattlicher, namentlich für die Eut-

wieklnngsjahre der Universität. Oder besftSen wir gar einmal einen Katalog

aller ana BObmen stammenden Handscbriftent am wie viel klarer llge ans da

die Geschichte der geistigen Bildung Böhmens vor Aagen and die zahlloseo

Anregungen, die von Prag ausgehen !. Jt utschland befruchteten. Einen kleinen

Beitrag zu einem derartigen Katalog wollen di*> folgenden Notizen geben, die

sich mir im Laufe der Jahre angesammelt luiben. und die vielleicht doch, da

sie meist minderbekannte Bibliotheken betreffen, manchem von Nutzen sein

konnten. Ich sende voraas, dsß ieb die Bibliotheken in Wien (Hofbibliothek),

Dresden, Erfnrt (Amploniana), GOrlits (Mtlich*sche Sammlang), die leiebt sii>

gingliche »ind übersichtliche Kataloge haben, mit Absicht ausschloß, ebenso die

schwedischen Bibliotheken, ftber die ich ja nor auf Dadik's Forsehangen hinso-

weisen brauche.

1. Cod. 101 Magdeburg. Bibliothek des Domgymnasiums Bl. 1 bis 36 Wilbelrai

de Münte Landinio Sacramentale. Bl. 36: Ao. d. 1333 t:a. festum philippi et

*

jacobi Präge finitum. Von anderer Hand: Kt stude lortiter in hiis et

eris bona jurista sine dubio. (Dittmar, Verzeichuis der Handschriften-

Progr. 1880.) Gnilelmas de Monte Landano, Abt des Benediktinerklestecs

Keafmontiers in Peitiers starb 1448, die Handschrift ist demnach nodi

sa seinen Lebseiten geschrieben.

2. Cod. lat 180O1 and 18002 der k. b. Hof- and Staatsbibl. Hftnchen, mne Bibel,

in den Jahren 1338—41 geschrieben von frater Wenceslaas de peniteotia

beatoram maitinim ordinis s. Angnstini, oonventoalie ad s. cracem in Pr ags.
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PergamentiiaiidMht^lM mit itblreidwa Initialen in Gold und F^rbeo.

Ob«r ai« Hiniatonii Tgl. Obwbayr. Afohir, Bd. 48 (1895/6), 8. 19. D«b-
adbea Charakter trafen die Miniataren dea folgenden Codex.

8. Cod. Ut 81590 der k. b. Hof- tu Staatabibliothek München. »Der bOhmiaebe
Ursprang steht durch den wiederholten Gebiancb der bdluniaehen Sprache
fest.- Oberbayr. Archiv, Bd. 49, S. 20.

4. Cod. Luneb. 19 der Göttinper Univ.-Bibliothek: Byblva beate virerinis 1343. Am
Ende: Explicit byblya beate virginis finita per niaiius Jacobi Sazoais ia

K n t b n a a. d. 1348 in die s. Jacobi majoris apostoli.

Jacobna var 1848—4 Bergsehreiber in Kattenberg (vgl. Tadia:

Kancelldte 8. 117).

6. Cod. lat fol. 208 der kgl. Bibliothek in Berlin: Bin ane B 0 h m e n itammendee

Fomelbnch.

Aus ihm teilt Wattenbach im Anzeiger f. Kunde d. deutsch. Vorzeit

30, dO eine Urkunde vom Jabre 1370 mit, in der Job. Klenkok als £etaer>

richter der Olmützer Diözese erscheint.

6. Cod. der ehemalig. Kapitelbibl. Mainz: Forniularins. Am Imiendeckel : Anno

domini MCCCLl, in dictione IV circa festum S. \\ entzeslai läie über eniptas

est ab ülrieo, Notario tabnlaram terra pro LZX grossla Pragensibas per

Petram Draehnits. notarinm pablieom et oapitnU Pragonais. Darnnter

Anno dni. MCCCLVIII in dictione ZI emptas est iste über a Martioo

Hjlprandi pr« LX grossis per Johannem scolaaticani de P. et procoratorem

consistorii Pragensis.

Vgl. Gadenus: Sjlloge variorum diplomatarioraoi 1728 S. 851/2.

Ober Ulrich vgl. Tadra a. a. 0. 8. 101/ 108, Iber Petrae ebd. 284, Aber

Martin ebd. 287.

7. Cod. 88 der Bibliothek Admont: Decretales Gregorii IX com gloasa Bomardi

de Botono . . . A. d. 1860 eniptna fnit Uber iste in civitate Pragenai
a d. Leonharde de Chanier 20 fiorenis monete bohemioe.

8. Cod. 660 der Univ. liibl. Krakau: Questiones Pliysicorum mgri. Johannis

Bvridaiii. AniEtuic: h xjiliciuiit question»'s sub anno 1360 feria 2. proxima

ante festuui b. Luce a mgro. Byriiiano sumnto viUe Pari&icut>iä coUecte,

Pragia ab Alberto Scripte. (Wislockt, GataL codd. nnirera. Cracoviena.

. I 202.)

9. Cod. lat. 4376 der k. b. Hof- u. Staats-Bibliothek München. Bl. 66: Declaiatio

studii Pragensis de articulis de euchaii.stia pt-r Job. Mnntzinger ao.

Iä86 puliliratis. Bl. 68— 86: Quaestiones super Aristotolis librum de sensu

et seusato cuUectae Parisiis per Albertum de Bjcbmersdorf, pronanciatae

P r a g a e in quadam barsa.

10. Cod. 654 der ünirera. Bibl. Krakau: Problemata Aristotolia Stsgerito 1866

feria 6. ante featnm pnrifieatioois glor. virg. Marie In dvitate Pragenai.
Wisiocki. a. a. 0. 1. 201.)

U. Cod. 2595 der Univers. Bibl. Krakau: Schriften des Aristoteles ... Pragae
in bursa ad Botros. (Wistocki. a. a. 0. <J17).

12. Cod. 2660 der Univera. Bibl. Krakau: 1. Conseqaencie Ferbrik, 2. Tractatus

de differendis, 8. Coneeqnende Johannis de OUandiia. 4. Conseqaencie

mgri. BadoU Angllci: ligatom Präge 1871. (Wistoekl« a. a. 0. 680).
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18. Cod. 817 dM DomgjmnMiagM Halbentadt: Prager Xollegieiiliefto. L Pro»

portioDM bravM «t ntil«; 8. De totitndinibne fermuroin tnetatns; 8.

Theorie plaiietaruin ; 4. PenpeetivA ennt caminentu. Am Ende dieses

Traktats: Finita est hec pergpectiva communis^ niacistri Johannis de l'ysa

ao. di. 1374 in die s. Frederici imperatoria io honüranda universitate

Präge utti in domo medici imperatoria per Alleziam de Wratislavia,

bora qoiota deeima. (Aiezitit Bresla« wurde 1876 Doktor; vgl. MonameoU
«niTera. Prag. I, 175); 5. Textat aritbineiiee oomintinie; 6. Textae mndce
Maria; 7. Tractatoa de Iride (ob amorem acolariam de Tholoea). (H.

Schmidt: D. Hdschftu. d. Gymnaiialbibl. Progr. 1881.)

14. Cod. 313 in Klosterneuburg: Hu^o de Sacrameiiti*, geecbrieben 1877 tob

Procopius Tursund. civis P r a ^' ^ n s i s.

15. Cod. 5 Bibliothek uet> MarieDstitisgjninasiunis Stettin: Prager Kollegien-

befte ciroe 1880. 1. Sertam rbetorioe; 2. Bemigim; 8. Excerptnm de riatico

Tibini (61. 82: EzpUciimt exeerpta Tiatiei Djbini per meiiiia Braniog

P r a g i s) ; 4. Regule nominum et partinm orationis ; 5. Constructiones et

leginiina Tibini; 6. Collectuni cira v<^terem arteni (Bl. 115: Kiplicit lu>c

iiiagistri Barth. Torgelow
;

vgl. Monuni. naiv. Prag. I, IGO— 3), 7. CoUecta

veteris artis. Bl. 138: Finis collectionis finite Pragis ao. d. 1377 in

Tigilia omniam sanctornm in posteriori borsa domas Matbuti; 8. CeUeeta

analytieomm petteriomin. Colleeta per magittrani Tbyderieam Miedraegben

;

0. Colleeta analjticornm prioram (Bl. 167: Et elc est finis collectornm a.

d. 1877 polt Egidii); 10. Colleeta aopbietieoram elencboram; 11. Colleeta

topicoruni; 12. Altera collectio circa libros yioRteriornm analyticorutn

(Bl. 191: Finita sunt ao. d. MCCC sept iiaLr'-'siiiiu 7'' feria III post festuni

beati Viti et iiuc Präge in coUegio Karoii per manus B. Zaiow bacca-

lanrei in artibae); 18. Altera eoUectIo circa libroe elenebomin (Bl. 198*:

Pinie libelli Pra gae conscripti ao. d. MCCC 77 in Tigilia ati. Johannie

baptiste et hoc in collegio Karoii p. manus B. Zalow); 14. Leetnra MarsiUi

de Inghen super lihruni de interpretatione; 15. Questiones analyticorum

prioruni ; IG. Questiones analytiroriun jiosterioiniM .Alberti Halberstadensis;

17. Puucta quedam de spera rnateriali; 18. Diversae questiones et deter»

minaciones dirertoram in diversis matoriis; 19. Cunradi Zoltow Argamenta

contra eonclneienea qucetionnm Bvridani de generaUone et de eomtptiooe

et de eeio (Bl. 801: flnie . . . 1377 feria qnarta Präge poet feetnm . .

.

Petri et Pauli); 20. Tractatalus quadruvialis de arismetrica et maeica

Boetii excerptiis; 21. NotaMlia circa tractatum Kychardi Bili^am; 22.

Questiones * i suiihismata Hiurici de Hannover circa Donatuni i Finis ao.

1386 in jauuu die o. dec); 23. Capitula quedam ex sextu rhetorice. (V.

Lemcfce: Handaebriften d. Bibliotb. d. MarienetiftigTinttaa. Stettin. Progr.

1879.)

16. Cod. G Bibliotliek des Marien^tiftstrjmTiasiams Stettin: Präger Kollegien-

helle. 1. Novi modus significandi Thonie Erfordiensis; 2. Quedam puncta

totius logice Aristotelis et physice naturalis ethicoruni et nietaphysice

;

3. Conclusioues breves libri pliysicoruni (Finis ao. d. 1.576 sabbato ante

festum ascensionis doinini noetri Jesa Christi Pragis in bursa ad dao«

leenea enm nno capite depictoa); 4. CJonclnatonee brevee ad libroin de cele

et mundo; 8. Tnnelatio pbyaicornm magiatrl Hinrici de Oyta (eoneeripte
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Prag he a. d. 1387 die beati apostoli Mathei); 6. Traoslationes faciles

et pluie libroram d« mIo et mimdo (eonserlpte Pragliea.d. 1877);

7. TraaeUtio libri de generation« et conumpdoiie (finita Pragha a. d.

1377); 8. Translatio Kbri metheorologicorura (Praghe 1377); 9. Tfani-

latio librorum de anima (P r a p h e 1377); 10. Translatio parvonim

nataraliatn (Praghe 1377); 11. CoUectum circa libros de geoeratione et

anima; 12. Tractatas ca. materiam libri meteorologicurum; 13. Alberti

HalbersUdeosis conclaeionea parforom natoraliam cum notabilibae dabita-

cionibaa eoraadem (Pragb« 1877); 14. Alberti Halbefitadeneie eoaetodonee

phTioaeiaie Arietotilii ; 15. Qoeetioa« Inrevea eam eoaelaeioaibva et aota»

bilibus librorum de celo, de generatilaae, meteorologicoram, de anima,

metaphjsicp 1378; 16. Questiones librornni de animalibns (Praghe 1378);

17. Translatio etiiicorum cum questiunibus brevibus et arcrurtu'ntis contra

conclusiones earundem (Präge, 1377); 18. Cummeotuiu super compendiuin

etbicoram Tbome de Aqaiao; 19. GonelnsioaeB jeoBOialce AristeteUej 19.

Aatoriiatea qaedam de libria ethicoraia eeeandam ordinem alf^bati; 20.

Dae qaestiones logicalds. Leneke: Haodiehften d. MariemtifteKymB.

Stettin. 1879).

17. Cod. 757 der üiiiv. -Bibliothek Krakau: 1. Dialectica. Am Ende: Fininut

objectiones tractatnum per . . . nigr. Sulzbach sub ao. 1378 . . . Scripte per

Georgioin de Budissin in egregio studio Pragensi; 2. üicta mgri. Cooradi

Zoltfaoaia raper Porphyriani, edita Präge et reportata per Kieolaom

de Galtbadi finita 1879 ; 8. Cromneatnin tnper predieamenta Aiittotllit,

editum per Conradura Zoltaw. in egregio studio Pragensi, repartataiB • .

.

ao. 1379; 4. Commentum libri peri ermenias t-ditum Präge per Ittgr.

Zoltonem ... 1379. (Wislucki: Catal codd. un. Cracov, I, 224.)

18. Cod. lat. 26900 der k. b. Hof- und Staats-Bibliothek AI uneben: Am Ende:

FInie poitiUe Gornin eoper Mathaenm, ao. 1879 Präge per OaflKUikoBem

Moravom icripteb

19. Cod. 378 der OiioUnikiecben Bibliothek in Lemberg: I. Super paalteriam;

2. Hugonis de seto. Vitto (!) in didascalon (!). Am Ende : Sub anno in-

carnationis domini nostri Jbesu Christi, in »colis civitatis K o tn ii t h a w
per recturem ibidem protunc teniporis i*'i,'entein videlict't Ilarlholoniaeura

de Nova civitate Miilesimu ccc t>eptuaget>iinu iiuuu nie über est finitus.

(K^trzjntki: Catal. edd. met. bibl. Ossel. Ii, 487.)

Bartbolomaeaa war 1885—97 Befistrator der Itgl. Kanzlei; voa ihm
auch eine Handschrift in der Olmfitier Metropolitan-Bibliothelc. (?g. Tadra,

Kanceläfe S. 200).

20. Cod. Za 80 der fnrstl. Stolbergschen Bibliothek in Wernigerode: Summa
Pjsaiia. Am £nde : Scripta et completa est hec summa Pjsana in dvitatt»

Pragensi ao. d. miUesimo treceotesimo septuagesimo naao in TigUia

beate Marie Magdalena per Aadream de Hamburg pro quo dene sit bene-

dielas. Amen. (Förstemaan: D. Bibliothek in Wernigerode S. 99).

Andreas de Hamborg war Actarios nniTorsitatis in Prag 1879—82

(Tadra a. a. 0. 147.)

21. Cod. 1571 der Univ. -Bibliothek in Krakau: Theologisohe Sammelhandschrift,

geschrieben von niehrereu Hunden: 1. per mauus Johannis de Sucliaczew in

stndio Präge na i eiieteatis; 2. digitis Johannis, stadeatio nniTorsitatis
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Prageosit... 1882; 8. 1878 seriptiu «tt libAut in Biwoniw } 4. r«pori*U

p«r auwu Dwtlti, Steden tit PrngentU S89S. (Wlttoeki 1» 881.)

22. Cod. 48 (B. 12) dir SÜftsbibliotbek Melk: Biridani comnMnterin nmpUntma
in libros z «thicorom Aristotelis. Am Ende: Et sie est finit hojns dicti

libri. Deo pratias. Anno MlTC 82^ finitc sunt ille qne^tioncB in vigilia wti.

Mathfi. ile qui'i>tinne.s i. e. Coiiuiientaria reportate P r a p e per niauus

Cbuoruüi de Laiidshut sub ao. d. 1382 iu vigilia scti Matiiei. ^(Jatalog. eodd.

monntt H«lUo. I, 94.)

Zu Konnd t. Ltndthnt ?gl. Monvm. nnivws. Png I, ISS.

28. Cod. 758 der Univers.-Bibl. Knüwn; Joannis Burjdani QnMtionN saper

logicam Ari8totf>lis. Am Eude : . . . reportate Präge per nanu JNieolaj

Kircheiymr. (WisJorki I, 223).

24. Cod. lat. 8756 der k. b. Hof- u. Staatsbibl. Müiicben vom J. 1383: Sermooes

de sanctis per annuiii per maone Capitis de Hannvyei liye de Strakonycs.

25. Cod. lat 17288 der k. b. Hof- a. Staatabibl. H&Qcheo, vom J. 1384: Alberti

tbeol. prof. traetatns aeenndn« de lande Marie, Präge reportatos. Seripeit

Geerina et Nieolant fratres ignedem Präge.

26. Cod. 748 der UniT.'Bibl. Kraken: Jobannia Bniidani anper Arietotilie libroi

pbyaieomm. Am Ende : Reportatus Präge per Hainricnni Engelpredit,

protanc ibi studentem. (Wislocki, I. 221.)

Kn^'^ lprecht studiorte 1385 in Vm^. (Moiium. II, 233.)

27. Cod. 569 der ätiftsbibliotbek in Admunt: Sermouea de sanctit. Am Ende:

Hnne ofBciarinm eoniparaTit dominns Andreas PaeaaTiensis propriia manibtts

et peenniia ania in remedinm anime sne . . . ae. 1886 in Bndweis
seriptna.

28. Cod. pal, lat 725 der Vatikann in Rom: Fr.Miebaelia Caiihnaiani de reginine

principnm. Am Ende: Et^t autem boc opasculam compilatum in domo sete.

Marie ordinis Carthiis. itrope 1' r a u a m per fratr»>ni Michaelem vicarioro

ejusdem domus, ac per eum tradituin correctioni lionorabilis viri mgri.

Njcolai de Gubjn professoris sacre tbeolugie, qui ipsum ad preces compi»

latoria de verbo ad terbum perlegit juvante enm referende Tire mgre.

Johanne Taensi baealario sacre theologie ad qaernm etlam jndieinm con-
pilator qnedan) in dicto opusculo correiit et immutavit. Anno di. 1887,

(Vgl. Stevenson Codd. palat. I, 207.)

29. Cod. 1823 der Univ.-Bibl. Krakau: Nir<ilnMs Gorra super Matbeum . . . per

Martiriiiin filium Stanislai dirti Sariiosce concivis (inesnensis capitaüs

Polonie civitatis, Präge, nobUisäima Bobemie civitate, comparata ao. d.

1889, 22. JnnU. (Viatocki, I. 332.)

80. Cod. 19 C II der Bibliothek der Nicolaikircbe in üreifswald : Repetitioues in

nnitereitate Pragens i: 1. Bepetttio de YL llbro deeretalinm lib. 1,

tir. 2; 2. Bepetitio de Clementinis Itb. 2, tii 10; 8. Job. Calderini die*

tinctionee snper decretales; 4. Repetitio de VI. libro decretalium, lib. 3;

5. Commentar tu den Pandekten. Puch 12 und 13 ; 6. Repetitio de decretalibos

aj de dflirti» puernrtini, hj de senteiitia et re judicata. Der Codex igt

1390 in i'rug unter dem Kector Micolaus Erghemes de Livonia and dem
Dekan Bobnelans de Sderas geschrieben. (Baltische Stadien 1866» 1. He(^
8. 56.)
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Sl. Cod. 297 der Unir.*Bibl. Krakau : 1. Secoudam aliquos curtata Biblia; 2. DicU
raper Beealogom mag. Henrici de FrimarU; 8. Di«ta ävpt» qrmboL.Apotto-

lonun seeniidam ngrm, Johaniiem 40 llari«nw«rd«r. Am Sehlnia«: Pn»-

Bonciata iu studio Prftf enti. par Mathiara baccalarium. (Wlstocki, I, 103.)

Job. Mnrienwerder war zwischen 1380 and 1389 ProfeMor dar Theo-

logi«' in I'ru'^', ilit^'lied dis Ordens der Krf»U7.herren.

82. Cod. 617 der Bibliotliek in Utrecht: Bohuaiaus Tragensis notata in librum

IV. dacretalimn. Am Ende : Et est iinia notatoram anpar 4* libro, repor>

tatarnm P r a g b a ab ordinario doelora ibidem aeil. Bobnalao decano capitnli

Pragensis ao. dS. 1890 in vigila Bartholomai.(Tiele, catal.codd. mss. S. 166.)

Bohaslans war 1383 Prof. in Prag, zugleich Saapoikoa in OlmflU,

1390 Dekan des Metitipolitfinkapitels in Prag.

88b Cod. Lnneb. 50 bis 54 in GOttmgen : Bohnslaus t. Prag. Am Schlüsse: Finita

per Petraro de Pyeska Pragensis diocesis 1390. (Verzeichoia d. Haod-

aehriftaii i. Preaaa. Staata, II, 520.)

Potma da Piaaka iat 1897—96 Molarini pobliena ia Plag. (Tadra M,}
81 Cod. 1350 der üniy..Bibl. in Krakan : Liber Moraliam XIX—XXXV b. Qregorii

super lihrnm Job, . . . finita . , . 1392, 21. Marcii in caraera dni. Johannis

protunc in Prachaticz vicarii existentis, cui hunc librnm scripsi ego

Wencxeslaas dictas Esca, manu sinistra. (Wisiocki, I, 336.)

Daio gahOrt Cod. 1889 «ntbaltand Ubar I—XVUL
85. Cod. 894 der üiiiT.-Bibl. Krakan : Qoilelmi Uber de niüTerao, Aaf dar Innen-

aeite dea Deckels eineürknade: In mijoii eivitata Pragenai a.d. 1891

(Wislocki, I, 210.)

S6. Cod. 1356 der Univ.-Bibl. Krakan: Sammelband theologischen Inhalts, darunter:

De inqoisitione hereticorum et errore Valdeiisuun ; am Schlüsse: scriptum

Präge per manus Jacobi de Petrkovia, Pragensis studeutis, ao. 1395

in TigOia a. Walentini. (Wialoeki, 1» 887.)

87. Cod. 898 der Univ.-Bibl. Krakan : Helmolti de Soliwedel qneationee. Am
Seblnaie: Terminantnrqnestiones &moae'parTomm lojealinm . . . edite per

quendam Tenerabilem virum Helmoldnm de Zoltwedel, finita feria 5. ante

Hedwigis 1396, hora 19 diei prefati Präge. (Wislocki, I, 210.)

88. Cod. 1259 der Uuiv.-Bibl. Krakau: Libri revelationum s. Brigitte.. . ao. d.

1396 comparate Präge per Job. de Cropacz. (Wisiocki, I, 319.)

39. Cod. 2:^51 der Üniv.-Bibl. Krakau: 1. Lyra super Mateuni 1396 rescriptum . . ,

Präge; 2. Posicio mgri. Uenrici de B^'tirwelt disputata Präge apud

s". Clenientem. (Wislocki. 1. 559.)

40. Cod. 32Ö der Luiv.-iiibl. Krakau : Lectura super 4. librum DecretaUnm doi.

Angeli de Pamsio» item Ordo jndieiarine Egidii. Am Ende : Et est finia

Notatomm anper 1 iibro» reportatomm P r ag e ab ordinario doetore ibidem

scilicet Bohyslo, decano castri Pragenaia, finita per Nicolanm Biowender,

Tbeatnnieomm djoeeais, sabbato prorimo pust feetnm Lucia. (Wistockit

I. 112.)

41. Cod. 6^9 der Uuiv.-Bibl. Krakau: Questiones nieta]<hysice. Am Ende: Lsta

disputata üitita saut pruxima 3. feria post diem s. Francisci et sunt exer-

eitata per . . . mgr. Johaunem de Arseo, reportata per me Andieam WülenVacb,

bacealarinm in artibns stvdii Pragenaia, natam de dritata iata, qna voeatar
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AQfBtta» finitt tob %. 1899 forift II, pwtrtctate pratone in ttadi« Prageaii
completa. (Wwtoeki, L 811.)

42. Cod. 306 der Univ.-Bibl. Krakaa: Biblie Latine pars II sea novnm TesU-

nientiin^. Am Schhissp der Apokalypse: Kxplicit über ApocalipRis in die

8. Johannis . . . h. d. ff^riii 4 in qnodam dotno honesti civis qui dicitar

BartoldusFrageiisis majonscivitatis ex upposito Helene. (Wisiociu, 1, 106.)

49. Cod. AB. 18.85 d«r firan in Mailand: Bibel in bfthnitohor SpraclMi

Poigamaoteodos in Folio, goiohriebon in twoi Kolonnon in 57 Zeilon in

gothischor Sehiift mit vielen Initialen in Farben.

44. Cod.Iat.826 der k. b. Hof- nnd Staatsbibliothek in München, mit astronomiMh«

Tractaten und herrlichen Miniaturen ist in Böhmen geschrieben.

45. Cod. 78 des Dumgymnasiums Magdeburg enthält Bl. Iü9—250: Liber qui

dicitar Gregorianos contioens ezcerpta qoedam Gregorii moraliam auper Job

et bomilianm enper Etediiel. Am Xndo : BiplicH Gregorianna flnitna ie

igilia tancti Harliai coUeetna per qnendam in monastorio Zdaraaieoai ia

Praga. (Dittmar: Handschriften d. Domgjninfta. Ilafdobnrg, I, 44.)

46. Cod. K der Nikolaikircbe in Greifswald : Po!<tiliae evangelioram perBmenrdnm
Pragae collectae. (Baltische Studien, 1H66. 1. Heft. S. 143.)

47. Cod. 33,1 der Univ.-Bibl. in Graz: Sammlang von Legenden, Betrachtangen

nnd Sennonon* Anf BL 1 : Scbreiben dee F. cartb. ord. boat« Marie prope

P r a g a m an den Prior in Saett, daa aioh anf Abeebreiber nnd Konektor-

arbeiten bezieht. (Beiträge zur Kunde tteiorm. Geachiehtsqaellent I» 38.)

48w Cod. 906, Section 8 der Stifts-Bibliutliek in Klosterneubarg : Somoneo farit

de tempore et de sanctis. T r <• h o n e 8i?e Witingau habiti.

49. Cod. 167 der Stift8>Bibliothek in Aümont : Sermones de tempore et de sanctis

antermischt mit böhmischen Versen ;
gleichen Inhalt haben und gleich«

falle ana Böhmen stammen die Handaehriften 192, 821 nnd 417 dieaer Bibl.

50. Cod. 749 der UniT.-Bibl. in Ktmkan s 1. Qneetionea de generatione et cormptione

;

2. Qneationes meteomm, Bl. 57: EzpHciant qneationeB de generatiune et

corruptione Ujrydany, mer. Parisiensis, P r a g e reportate; am Schiasse:

Kzpliciant «{uentiones nieteorum mgri. Nicolai dicti, cognomine Crem, finita

per manus Juhannis.

51. Cod. 144 der Stifka-Bibl. ia Admont: Semionea de annetia in Böhmen
geadirieben, mit böhmischen Versen.

52. Cod. 1087 der Stiftsbibliothek in Klostemeuburg: Alezander de villa Dei cum

commentu magistri Udalrici Alzin^jor de K g r a. (Wiener Studien IX, 53).

53. Cod. Ch. B. tio. 517 der Großherzo^'lichiMi Bildiothek in Gotha: Summa aaciifi-

ciurum per manus Jacobi tunc rectons in Teplycz. (Jacobs u. ükert 111,59).

54. Cod. 12 des Domgymnasiums Halberstadt; B). 125 bis 40. De horis canonicia.

Inc : Ad honorem . . . trinitatta . . • neo non nd landem et gloriam pnironoram

hnjna regni Bobemiae. (Schnudt, G.: Die Handadiriften d. Oymnas.

Bibl. Progr. 1878, S. 12.)

55. Cod. B. 87 b der Kpl. öffentl. Bibliothek in Dresden: Summa des Hago von

Pisa Die Handnciiritt gehörte im 14. Jahrbandert dem Karisldoster m
Prag. (Serapeum XV [1Ö54J. S. 329 f.)

58. Cod. 107 der Stiftebibliothek in 8i Florian: Snmma Piaani. Nach der

alten Eintragung; Johannee Kewrl in teplo sn ecbliefien, atanunt die

Handachrift ana To p 1 i t s. (Ctemy, Handaehriften in Florian S, 49.)
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57. Cod. 459 der SttfkibibUothek in Admont tn«hftlt 8. 185/6 dM Fragment
•inM Url»nrt>QcliM nm B 0 hm e D.

58. Cod. 1962 der CniT.-Bibl. Krakau: Medizininche Traktate, darunter Libellve

de regimine sanitatis et de pestUentie in preelaro itndio Pragensi
per F. de . . . (Wisiocki I, 477.)

59. Cod. lat 12034 der k. b. Hof- und Staatsbibliothek in Münohen: Yocabalarius

dietae Lndnnne «n dem fjihre 1404. Scripsit Dobimviai de Mrawyn
pnbUeot noUrim in cifitoto Pardnbyet.

60. Cod. 843 der UntT.-Bibl. Krakau: Collectoriuni minus sob diversis repeti-

tionibuB collectuni per d. Albicum in preclaro studio Pragensi ad usum

hominum tamquam caritative collegatum ... ao. 1406. (Wisiocki I, 248.)

6). Cod. 725, Sektion 2 der Stiltsbibliotliek in Ktosterneuburg: Etymologia Tocum.

Ezplicit. Abecedarias per maous Johannis Fblugler de Velcz »criptus sab

«Op dL 1406 in v. 8. Tbomne «p* in medio boe Prngne.
62. Cod. 2005 der Dniv.*BibI. Ibrnkan: 1. Qaeitionee pbjsieonm complUte per

magr. Laarentinni Londoriensem de Seocin; 2. Problemata; 3. questiones

roetbeororum Nicolai Osero . . . compilate per Laurentium Londorien?em

de Scocia. reportate vero per Joh. de StoUe de GlogOTiA majori in studio

alnie univeraitatis Präge nsia 1406.

Job. StoUe wurde 1407 Magister. (MoBamentn «niv. Prag I, 893.)

68. Cod. 806 Ben. (ZCVI, 7) der Mnreiun in Venedig: Gnilelni de AWemin
episoopi Parisiensis de universo p«ri II. Am Ende: Explicit secnndn put
de nniTerso finita ao. domini 1407 per roanos Nicolai de Egfi»

64. Cod. lat. 412 der kg). Bibliothek in Berlin: Dicta Mjljton super Apocdjpein

:

Johannes plebanus s. leonardi in Praga dictus I^oramik i^cripsi |imprin

manu ao. dni. 1407; er sclioi.kt-^ das Buch mai^i^tro Auiiree de Broda

Boheuiicali iu preseucia Johannis piebaui a podskaio 1. uccitsie s. nicolai

et dni. petri de bnrtnyci et domini Lnnrencü de sfjepuiow. (Bom: 7er-

teiebnii der Int. Bse. der kgl. Bibliothek in Berlin II» 1, 250.)

65. Cod. 700 der ümT.-Bibl. in Kralcnn: Qnettiones Marailii snper libioe

Metnphysicp 1, II. IV bis X, XII. Am Ende: De omnibas qnestionibai

tocios Metaphisice rdi iv.cn. Marsilij de Inghen ao. dni. 1408 finitus est

hic codex: per aiifrustiain explicinnt metaphisice x älarsilij librorum

questiones Präge reportate per Georgium Dominici de Legnicx wlgariter

dignicx. (Wistocki I, 213.)

66. Cod. der Ossoliuskischen Bibliothek iu Lemberg: Continua glossa fratris

Thomne de Aqnino flrntmm predieatomm anper Mathenm. Am Ende:

A. d. 1408 . . . Andreas WannilE ordinis predieatomm bnne libfnm emit

pro una sexagena in studio Prägen« i. (K§trijn«kt: CatnL eodd. mia.

bibl. Ossel. II n. 376.)

67. Cod. 710 der Üniv.-Bibl. Krakau: Marsilii de Inghen Qnaestiones super

Aristotelis Metaphysicam. Am Ende: Finis omniuni questionum tocios

Uetaphisice rdi. mgr. Marsilii de Inghen .. . finitarnm per nie Petrum Peru

n. d. 1406 protima feria2pott festam s. Egidij hora quasi XIII, reportate

Präge. (Wiitod[t I, 218.)

68. Cod. 1989 der üniT.-BibL Krakan: 1. Qaestiones mgrh Martilü de logben
. . . oompilate per 'mgr. Johannem Pariiienien, teripte Toro per Hatbiam
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de Zar in itadio P r a g e n s i 1408 ; 2. Paralogieini mgri. Conradt Z«Itair»

Pragenais; sophismata mgri. Johannis de Hockelejm. (Wistocki I, 466.)

69. Cod. 81 der Stiftsbibliothek Zwettl: Biblia. Bl. 6: Die sabbto aiite fraucisci

ao. dni. 1411 finita est bec para Biblie per Egidiam de Zwyerotyes
olim eantoram in Bvdweya. (Xeoin B«rnnrdinn II I, 8S^.

70. Cod. 26 der Bibliothek des Scbottenstiftes in Wien: Prima pars moralinm

b. Gregorii p. üb. 1 bis 18. An> Ende: Ao. dui, 1412 finita est hec pars

prima moral. b. Grf«:orii p. in vigilia vigilie aativitatu ChriBti per

Egidiam olim cantor«m in B a d w e i e.

71. C^ä, lat. 8097 der k. b. Hof- nnd StaatabiUiotlMk in Mflndieo: Semones»

namenttieh solche des Johannea Hilics. Geadurieben im Jahre 1418 von

Ulricus Pictor in T a c h u v i a.

72. Cod. 1801 der Üniv.-Bibl. Krakau: Excerpta de Bertrando super epislolas

dominicalea et quadiageaioialea . . quas Martiuus deUolessaw scripsit

mann propria 1414, plibanni tnne temporis in Zdyarit et eapellanaa

pepetona Capelle a. Petri in castro Bocowiea et notarias dni. Erhardi de

Cnnstadt, dni. Becbinensis, Trebowiep Bonaw ae capitanei macdiioaata«

Moravie. (Wistocki I, 328.)

78. Cod. 120 des Stiftes in Lambach: Origenes Oomnientarius in Pentateuchum.

A. d. 1415 feria 8. in die a. Francisei finita eet bec prima pars Originis

per Egidiam Wdjslaj de Zwyeretiei tane tempoiia eonunorantem in

B u d w e y 8,

74. Cod. lat. 5613 der k. b. Hof- und Staatsbibliothek in Mönchen: Bl. 146 bis 66,

Qoaestioiie8 disputatae a diverais doctoribua in studio Prageosi ao. 1417.

(Aach dm. 1867 enfiiAlt eolehe Qnaettionea et 1417.)

75. Cod. 619 der Unir.-Bibl. Krakan: Almageetam Ptbolomeienm. Am Schlaiee:

A. d. 1418 die 10. mensis Julii circa finem bore 20. ego Johannes

Andr»>p, arcinm mgr. et medicine doctor tinivi hunc librum Almagesti

Ptboluniei tutum diebus festins legendo, que legere, inceperam a. d. 1412

in die s. Martini Präge in scola medieornm; et hii fuernnt leedonam

an^torea plna eeteria aeUieiti.

(Job. Andree wurde 1405 Baeealanreni in Ptag: vgl. Menunenta
II, 386.)

76. Cod. 116, class. XXII der Marciana in Venedig enthält in seinem 3. Teil:

Pars V. Biecobaldi (Gervasii) Ferrariensis io pomerio eccleeie iRavennatis

de proTindaram orbisqne descriptiooes. AmBnde: EipUdt pars Y. totine

de provinciaruni orbid descriptione, scripta per nie Balthasamm de Praga,
de ao. 1422 in vigilia natalis Christi ante ineridiem.

77. Cod. 550 der Stiftsbiblidthek in A>linont: Adaibertns Pnnco <ie Ericinio

Carmen de eviiatione auioris cainalis per manns Martini de Kdjna
ao. 1494. (tfagister der Theologie nnd der freien Kflnste in Parii, 1855

Rector in Paris, Scholastikus der Prager Domkirche.)

78. Cod. lat. 14310 der k. b. Hof- und Staatsbibliothek in München, aas den

Jahren 1422 und 1424: Henrieus de Ila.ssia eipositi« d-'calopi, peschri^'ben

1424 von Wenc. Zdek; Bl. 93 Glossarium latino-bobemicuiu; Bl. 108 Ti^ictutu»

de peecatis qnibnedam capitalibna; BU 121 Caeaarine, lerme de auguriis;

Bl. 124 Sermones rarii. Der grOBere Tdl dea Godex geedirieben ven

Benedictas presbjter aabarbanna de Teplioa 1428.
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in Cod. 104 d«r BlbUotlMk dM SehotlMitliftM in Wkn: Nicolai d« Lyn Ubor

pBalmornm. Anno dni. 1426 feriti III proxima pnst translationein soti.

Wenceslai finitus est liber iste psalmoram cum expusicione per honorabilem

dominam Jobaanero dictum Fiyudl plebanum eeclesie in Vgesd, seripto»

wm it iaitn p«r Bgidiom do Zirlorotyei taue tonpMb monun
«nliontsiii in Bndyoyowioi,

801. Cod. lat. 18218 der k. b. Hof- und Staatsbibliothek in MQnchen: Stephanai

de Borbone, de 7 donia spiritas liber I and II aeripait Petra« moiiMlbaa

de CladroTa ao. 1480. Ach, ma pnesmilitka.

81 Cod. 210 der BtbUolhek des DomgymmilnnM Magdtbarf mit doni VfnMdi:
latnn libnun «mit ngr. binriens tok« (TgL no. 8SS)pr4ge a.d. 1488

in profesto corporis doinini. Rr enthält: 1. Bl. 1 bli 121: Uag. Jobaanlt

Lyntz tractatus de ecciesia; Bl. 126: Registruni tractatuli per manus

Pauli de Osaeczk; 2. Bl. 127 bis 162: Mag. Petri de Wrbka dicU super

caotiea canticorum a. d. 1414; 3. Bl. 163 bis 174: Sermo linodalis per

Jobumom Bu ao. 1407; 4. Bl. 175 bis 179: Angvitintts dio «outoinpio

nandi et de honestate clericoruin: Bl. 179 bis 184: Visio et rita Arnasti

pritni archiepiseopi Prageasis, fundatori» monasterii canonicorura inGIatz;

6. Bl. 185 bis 198: Confessionale t-t qaotnodo i precppta decalogi sunt

int«iligeoda, ütiitus au. 1408 ; 7. Iii. iii9 bis 218: Mattliaei de Cracovia

Hboihia do comratiniOBO coiporia Chriati.

88. Cod. lat 488 dar kifl. Biblothek in Berlin: Tboraaa Aqninaa aaper qttartnin

seiiteiitiaruiii. I>tiirii lihrum emit mgr. hiiiricus toke präge ao. dni. 14S8t

die 25. inensis junü. i^Bose: Verzeichnis etc. II, 1. 287.)

88. Cod. Za 81 der fürstl. Stolbergischen Bibliothek in Wernigerode: Testamentnm

NoTum. Eine Notiz am Ende erwähnt die Jahre 1433 und 1435; diü Uand-

scbrift stammt aus Böhmen, wie aus jener Notix and einer Bemerkung

auf dar BQekaeite d«a L fikttaa herrorgabt (POratemaini: D. BIbliotbok

In Wamigetoda, 8. 80.)

84. Cod. der Museamsbibliothekin Troppau: Summa vitiorom per manus Marzikonis

de Nachod, tertia feria in die scte. Klyzubetb a. d. 1437; daran schließt

sich: Summa virtutnm per niamis Murzikonis bohemi de Nachod, finita

feria quarta ante Marie Magdalene a. d. 1435 und varia theologica. (Zukal:

Ana d. Tlroppanar Mniouniabibliotiiek II, Progr. d. Obarraalaeh. Trappan

1881, 8. 5.)

88. Cod. lat. 4501 der k. b. Hof- nnd Staatsbibliotbak in Hftnchen: Bibel,

geschrieben 1446 von Procop aus Mies in Pilsen, während die foltrenilen

interpretatione-» hebraicorum nominuin Ulna de Nepomuk in Pilsen im

gleichen Jahre sctuieb. Über die Miniaturen dieses Codex vgl. Oberbayr.

AretiiT 49, S. 80.

86. Cod. 110 dar BiUiotbak daa Dominikanarkloatara in Wian: Pnncta Paiiaianaiani

saper nova et reteri logica. Am Schlüsse: Terminantar sententie totiaa

eteris artis in alma universitate studii Parisiensis collect? per Wenceslaum

de Wrben. baccalaureuni uitium ad universitatem Präge iiseni iude

ailate, maguam vim et intelligeutiam textuum in se lacide cuntinentes.

Scripta Präge in collagio aanetiaaima Maria v. anno d. 1460. qnarto idna

Oetobr.

8
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WtBMl WriMn ward« 1445 fiacealaureua. 1450 Magister, 1457

Decu, 1467 Bektor, 1468 Dekan b«i 8. ApoUinarit in Ptmg. (Monnn.
univers. Prag II. 23, 42. 92. 101.)

$7. Cod. 941 der Stiftsbibliotb. k in Klnstemeubarg: Nicolai Bohemi de Mylnik
tractatus dictue cordiale de 4 iiuvisäiniis ao. 1452. f^usdem Uber Kilile

et Dypne seu fabule eam doctrinis moralibus . . . Per nianus Nicolai de

Uelnyek ferit 4 pnsim« pMt Letare 1152.

88. Cod. 12 der Bibliuthek des I 'omgjmnasinina Halbentadt: 1. Gailelmi Duranti

episc. Mimacensis rationale divinürum officioram libri 5 vom .T:i(ir.> 14.>5;

2. De hüria canonicia. lue: Ad . . . laudein et ijloriani patronoium hujus

regni B u b e m i a e. (G.Schmidt: D. Handschrift d. Gjtnuas. Bibl. 1, 12.)

88. Cod. 762 d«r OiaoUnskiaeheii Bibliotiiek in Lemberg: TnMtatu caChoUeoa

trininphal» de aacratiasima et orthodoxa eomniiiiiioae nniiu apodrt lldelibiia

popolis per doctorem eeclesie Pragensi s contra tractatum ad versanorutn

ecclesie dei editus Am Emie: Aü. d. 1470 in octava corporis Christi

scriptuB et finitaa est tractatus catholicus iriumpbalii« maua propria fratris

Avgoatioi ordinia mioonim de Oppavia, Igla?iae oomnioraatia. quem
depntarit fratri llatthiae «gnadem religionia praedieatori pratniie in eonresto

aapradicto; rompilatio e{E^re£rioruni doctorum niagistri Hjlaiii, magietri

Weuzeslai dicti Krzizauowaki. doctorum Pratft'Dsiuin.

Uilariaa ist wohl Hilarius t. Leitnieritz; Wenzel Krizacowaki war

1450 Baccalaorena, 1456 Deean der ArtiatenfiKkalttt. (MoDam. «niven.

Pragena. 11. 48. 56 bie 66.)

90. Cod. III der üniverB. Bibliothek Budapest: Modus dictandi et formula«

Htterarom per Vineencium Badweit in Trieben 1512. (Catalog. codd.

UDivera. Budapest, S. 90.) liadolf W o 1 k a n.

Die Lemberger Dniversitits-Bibliothek.

Aua AnlaÜ der teierlichen Eröffnung ihres neuen Heime
am 22. Mai 1905.

II.

Wihrend anf dem Bauplatte die gewaltigen Ifanerwerke emporwaehaea,

Wölbungen die Kondignationen abgrenzten und EiienkoDStruktiouen mit ihren

schlanken und festen Armen hinaufstrebten, ginp man in den alteü Bibliotheks-

rfitimen an eine gänzliche Neuordnung des Bücberstaudes, dte auf der Änderung

des Aufsteliungaajsteins beruhte.

Die Ar daa Anfflnden eines Werkes anbeqnemeDiilokation in denBepoeitorien

«nrde in eine laufende naeli dem Numerus currens aufgelöst, die — gem&fl dem

Plane des }n»si;:en Knstoa Dr. Frie.lri< h Pitpe. — mit einer ««Tstematischen

kombiniert wurde.') Vom 1. Juni DK)2 nahm <lie Umsigaieruug anderthalb Jahre

and 8, ap&ter 4 Beamte, 4 bis ö Diurnisteu und 4 Diener in Anaprucb. Dr. Pap^

leitete persönlich die AnsAhmng teinee Planes. Man ging folgendermaSen aaa

WerlL Die Aufstellung nach den RepoBitorien bot der Umsignierung ron WB-
iitrein den Vorteil, dafi sie aaeb auf stofflichem Prinaipe beruhte. So war ea ein

>) V gl. mdaen Anteti M. d. 6. Y. f. Bw. VIL 84 f.
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leicbtec, Bacherf^MteUCt die wisseiiKciiaftlicb saMmuiengetiOnge Werke enthielten,

n bettimineB md ihn SellimiMf« bei d«r Umsigniening (die Formate

laittckttehtigead) fcctrasetita.

Bs wurden also alla (280) Bücherschr&nke mit ihrtm Inhalte, der fiberall

in Doppd- oft in drei Ikeih»*!! eineeiwinjft war, in 10 6rnpp*>ii i -leni •irundscliema

nnaerer neueu Facheioteilang gem&fi) Tereinigt. Den D&chüteii Schritt in der

Torarbeit bildete das Einfordern aller entlehnten B&cher des zur Urasignieniag

QnmitMbtr bettjünnten Faebw. Ab «inen jeden dnreh diesen Verfahren bin tvr

Nlig<' oltg'^sto] fteti Schrank machten sieb die Bibliotheksdiener und klebten

j?dein Bande in der linken oberen Ecke des I)pokels spezielle Zettelchen auf,

die die Nummer tragen sollten (bei alten un<i iviiiistltirisclien Einbänden gfschah

dies an einer anderen sinnfälligen Stelle). Inzwischen suchte man zu demselben

Btchenchrnnke avf Grund d«a Bepositeriallrataloges ans d«n alphnbetiaeben

Kataloge die Grundtitelkopien (mit allen Hinweiszetteln) hervor, ordnete sie nadl

den Positionen, wie die Bücher in den Re^^alen des Schranke«« -standen. Waren
beide Arbeiten getan, so girig man an die Korrektur abtreirrinVii- i uml unpräziser

Titelkopien, dem das Numerieren folgte. Das üucli, eowiu seine Titelkopie und

alle Hinweieiettel erhielteD die lanfende Nnmmer, neben die die Format»

btMiebming (I~Y) sn etehen kam. (Fonnat I bie 90 ean Fomat II bie 85 «m,

Fernst III bi» 85 cm, Format IV bis 50 cm und darflber Foruuit V

Alle Katalogzetteln wurden nur solange in der laufenden Numinernfolge

bewahrt, hm sie in das neaangelegte luveutar unter sorgfältiger Kontrolle jader

Perition eingetragen waren. Biennf wurden de aefort alpbabetbeh geordnet

nnd alt nener Katalog sngleleb mit den Büdiera der BeaBtinng äbergebon.

Ein gleichmäßiges Fortschreiten dieses rationellen Verfahrens in allen Etappen

«nrde strenge beobachtet, denn nur dadurch konnte jede Stauung Terroieden

werden. Diese stille innere Arbeit wurde unauffällig, wenig beeinträebtigend.

gleidiaam nebenbei geleistet, wUirend die itndlerende Welt die Vergünstigung

einer Ünfirtflndigen Leaefeit» dee Entlehnena nnd Benatsena der Bflcher mit der

bdehsten Anstrengung des ganzen BibUothekspersonales bewahrt hatte.

Nach Verlauf too fast 2 Jahren war die Arbeit bis auf geringe Übeireate

voQbraeht.

Der Bücherbestand füllte die Nummern:
Theologie 6.800

Pbiloaopbie samt Ästhetik nnd Ennstgeschiehte . . 6.201—11.200

Mathematik, Physik camt Koamographie 11.201—17.000

Xatin Wissenschaften 17.001—19.000

Medizin 19.601—24.900

Bochtowiaienaehaften 24.901-88.500

Geaehiehte S2.801-48 100

Philologie 43 101 -53.i}00

Slaviea 53.0U1 63.500

Qeneralia 08.501-65.0O0

Die wegen ihret Beeehaffenheit eine eigenartige Behandlung nnd Anf-

•tallnng eriieiachenden Zeitschriften wurden mit reichlich berechneten, rüumliehen

•nd nnmerischen Zuwachsverhältnissen iu das Spatiam 65.001—70.000 liestimmt,

*obei auch bei dieser selbständigen Gruppe eine Konzentrieruiii; nach dem

Z>«bn{ächers78tem beobachtet wurde. Die Nummern 70.001—80.000 bilden im

8*
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neueu Aufstellunpssystera eine SchiUmyriade. die von Broichüren, Unifcrsitili»

Bcbritten und vou einer tchönen Sammlung der Denkmale älterer polniMhir

Btndnnk«it (XVL md XTII. Jhdt.) aa«flr»ffiUt mtim. Bndlieb wuHm 4n

Neoerwerbangen nach den zehn Fiebern in der Myriade 80.001—90.000 diiponiert

(also 80.001—81.000 Tbeologip, 81 001—8'2.(X'0 J'hiiosophle u. «. w.). Füritirker

anwachsende Fächer werden w^hl vor Kr^i liöplnn^^ der lanfenden Myriade korr«-

spondier«nde Tauaeude in der fulgenden Myriade zu sUtuiereu sein, soll die

«iiMBtditlUidi« KoBtMtritrang allgemain dofch^Mhrt werden. Anfierbilb im

NwMili evrem und Sehaipropramme, Handschriften and die artistiiehe Sunnluf
gestellt. Die Programme sind in alphabetischer Reihenfolge der St&dte geordnet

die Handschriften bilden eine besondere Kategorie. Die Artistiea exfreaen

einer separaten, gescbioackToUen Ordnung.

lilr den 1. Jnni 1904 — alt den arsprünglich in Antsicht genonrnMO«

Tennin -> wer man mit den Werke fertig nnd uro Anfbnidi'|;erflstei Der

wohlangelegte, bis in alle Einzelheiten durchdachte nnd vorsorgliche Über»

siedtungsplan war von Kastos Dr. Pepde entworfen nnd t>ei einer BibUotbeks-

sitinng angenommen worden.

Er etollto felgenden YeiiMC dee üimgei feet

:

Die Kibe dei neoen Oeliindee erleichtert ungemein die SitontioB, denn

es entfUlt das schwerffttlige Rangieren mitlfObelwafen, wie dies bei umständlichen

Übersiedlungen statthaben mnflte. Als Kommnnikationsmitt»>l sollt? Uber die zirka

80 m lange Strecke, die durch den botanischen Garten der Universität fährt,

dae SehieBenlMlui konstrniert werden, auf der ein RoUwngen lief«, Zar Verpackong

der Bficber ward« nicht das nntnliagliche SdinaUea mit Gurten gewihlt,

sondern als beste, Tor Yeraehen und atmosphärischen Niederschlägen schattende

Mittel. Kisten mit einem verschließbai en Vorlegedeckel, bestimmt. Diese Kisten

im Aubniafie 90 cm X ^ *^ X ^ <^ worden im Innern derart eingerichtet,

da0 ei« eiA don Format der Bücher anpassen lieflen. Folio konnte liegend

transportiert werdea, Qaart and die kleineren Formate erlaubten eine ateheade
|

Verpackung (auf den unteren Schnitt) doppebretbig, wobei die Reihen durch eine
|

einstellbare Scheidewand getrennt und in nnverschobener Ziffernfolire festgehalten I

wurden. Die gleiche Auftttellung wurde auch bei kleineren Formaten erprobt, oft

dreireihig (mit awei Scheidewftoden) stets nach fixer Korm. Da Toraussiehtlich

die Übersiedlung in awei gleiehieitigeB Partien etattfindea sollte. ?on denen die

eine Bficber nach den Formaten, die andere den SonderkomplCK «Periodica* za

h'-wältipen hnttf«, s t wurden für jede Partie je 10 Truhen angeschafft, die jede

Verwechslung dadurcli aubsckilosüen, daß sie sich durch tote nnd sctiwarze

Hummern (1— lü) auf dem Deckel unterscliiedeu. Die Berechnung der Ubersiedluu^s»

daner atütste eich im Plane wesentlidi anf das Abmeesen der Linge des gesamtea

Bfieherbestandes und der Tempi : Verpackung, Uberfuhr und Aufstellung. Es

wurd'" einerseits die Länge aller Samniluiijjen im Bilcherformat von 5018 laufenden

Metern, anderiTsei!- nh^r versuchsweise eruiert, inü in einem lOHtfindipen Arbeits-

tage 100 Kisten gcschaä't werden könnten. Zum Fassen des Bucherbestaudes

wiren aber lirka 8000 Kisten nötig gewesen, waa die Dauer der Oberaledlaag

') In Dentficlilanil (und auch U>''un hiesigen Umzüge) hat sich diese Ver-

packun^.svwnichtung aufs beste bewährt. VergL darüber Maas: Bibliotbeksumsttge

und Zbi. f. Biblw. XXll. Ua ff.
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•af 80 Tage aaa^edebnt hätte, eine za lange Zeit. Nur das Einsetzen zweier

fleichzeitiger Arbeitspartien für aelbstäTidige Küoherkonipleie konnte sip ubkürzen.

Als solche wurden recht handlich die Periodica, Handschriften. Dissertationen

aud die dorch die Formate geacbiedeDen Bücherkomplexe angenomraen. Ga wurde

uch anlb«rad eranttelt, daS di« Formate I md II «ine toleh« Ansahl von

Kittoll ia Ansprach nehmen werden, wie altaaaderen Komplexe der Sammlangea.

Hiemit waren zwei Arbeitapaiiien unti die aiiproxiniative Dauer der Uhersiedlang

»uf 12 höchstens 15 Tag»" reilnziert. Auf Urund dieser Krg^ebnissc wurde ein

£ontrakt mit dem „Dienstmännerverein in Lemberg' abgeschluäsen. Er lautete

•Bf 1000 K Ar dte Haifmaldaoer von 15 Tagen and itollta der Direktion

90 IHcutoytoaer aar Terfägnng.

Theoretisch war also alles Torbereitet, doch rcrzöcjerte sich die Fertig-

itellung des Neubaues aus baatecbnischen Gründen, Erst g^ei,'en Knde September

1904 waren die Arbeiten aoweit gediehen, daß daa Hauptmagazin als TuUstäudig

eingcriditet aad m Anlbalune der BAeheraehllM follkonmen geeignet

eiklirt werden konnte. Das Nebenmagaiia, daa eiit mit freigewordonea alten

Büchergestellen mObliert werden sollte, wnr erst eine geraume Zeit sp&ter fassangt-

fähig und machte daher einen nachträglichen Übersiodlungstermin nötig. Die

Direktion atand also ?ür dem Dilemma: entweder den für alle wissenschaftliche

Arl>eit beeonden Idrderliehen Winter im alten Gebiado and in biälierigen Not»

itend tnsabringen. oder aber den laflenten dareh klimatiaebe Bediagangan

gebotenen Ubersiedlangstermin za benfltzen. Die Wahl des letzteren war zwingend

darch die Rücksicht auf das Interesse des Puhliknnis, and so schritt man denn

an daa ungewohnte Werk. Die atmosphärischen Licbtrerbältnisse au Anfang

Oktober etlanbten noeb den Beginn der Arbeit am 7 JPn morgeoa ansasettea,

doeh iehoB gegen 4 Uhr naebmittag» maßte im aenon Gobftade dat elektriaehe

Lieht, im alten Gebände ein woblTemabrtee Laternenlicht funktionieren. Su

wurde mit einer einstöndipf n Mittaijspaase ein zehnstündiger Arbeirstnc^ errr'icht.

Die Übersiedlung wurde zum Mittelpunkte der gesamten Bibliutliekstätigkeit

gemacht und für die Uuizugbzeit wurden alle Dienstkräfte konzentriert. Blofi die

Poateinlivfe Warden lieriickeiehtigt nnd vom Direktor erledigt. Die flbrigen

Beamten teilten sich derart in den Arbeitstag, daS vor- und nachmittags stets

IWei !»eira Verladen, zwei beim Kinstellen der Bücher beschäftigt waren, während

der Kustos und der älteste ^kriptor abwechselnd die Aufsicht führten. Am
4. Oktober wurde unter permanenter BearotenkontroUe die Hnnxen- und Medaillen-

«lamlang von Bibliothektdienern ine oene Gebinde geacbaflt An den nieheten

Tagen stellte man die Dislokationsverhältnisse der einielnen Bfieberkompleze feat

and regulit-rte die Kegale nach folgenden Dispositionen :

Die Kategorie „Bücher" beginnt im 2. Halb.stoci<e des Hauptinugazina (daa

f&uf Verdecke zählt) derart, daß die Signatur 1 des ganzen Bücherbestandes

linke an der Bingangstftr dei großen Leeeaaales etebt Diese Kategorie llalt

dnrchgehenda durch den 2^ 8. nnd die Hälfte des 4. Halbatoekea. Die andere

Hälfte des 4.. sowie des 5.. d<T anderthalbnial so hoch ist als die einzelnen

übrigen, bilden die liaumreserve. Das Verhältnis des ausgefällten zum freien

Kaum wäre etwa «iurch die Ziffern 2 5 : 2 ausgedrückt.

Die Kategorie «Btteher* verteilt eich anf alle fünf Formate, Ton denen die

Formate IT nnd V (als die gewichtigaten) sieb nnr im 8. Halbstoek befinden,

and hier die anterste Bfiehereihe bilden. Unmittelbar darflber linft als aw^to
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Scliirhte das Format III in einer Reihe; die rier obersten Regale des erstfn

üalbstockes sind für die Formate II ood I beatiiunit. In den folgenden Stock-

.««riien seigt die Anfetellnng eine ibnlielie Stnktw, dw mit dem - UntanMliied,

dafi die Ueineren Fonnate durch dae Pehlen det IV eine Reihe gewinMB.

Die «Periodieft* dehnen sich behaglich in dem ersten Halbstocke des

HauptmajraTins aus und ^el)>Mi in <ias unmittelbar anstoßende obere Ver^l^rk dM

liebeumagazins über. Die Formate worden hier nicht berückiichtigt. Auf gleicher

Httbe befinden eich im Seitenraame die Seminarbibliotheken, die in Lemberg m
der üniverutitahibliothek Terwaltet vardm. Daa ontere Verdack dee Neb«-
inagaziDB stellt auch Bceerverlame vor nnd wird Torifliifig sam Anfbewahrea vea

Donblettt'n leiiützt

An» ö. Oktober (Sarnstall uiiituJjlf die ÜberHU'iihin^ die Möbel und

Kauzleieinrichtungen, nachmittags wurden Mappen und artit>tiäche äammlaugen

binfibergtetragen vod eofort planmftfiig treiteilt» abMso die Sanmlan^ der Sehd-

nnd Universitfttsprogramme. Das Reeultafc der Tageearbeit war Aber dlea BrvartiB

günstig und ri'ithlialtig. I>er Sonntap wurde noch zu einer Generalbesprechnnp

Ijfnützt. Montags uiu 7 Uiir früh brach der erste rechte Übersiedlunt'^tao' an.

Der Uiuzug.>-pluii erwies sich wohldurchdacht und zutreffend, die komplizierte

Arbeit wickelte »ich im abgemeHenen Tempo nihig ab. Daa Zntraven um Plna

wacha atetig nnd befeoerle den doreh die aaltsanie Gelegenheit aagefaehtea

besonderen Pflichteifer. So wurden am ersten Tage 190 Kisten bewältigt, aa den

f.'Iir' inlen stieg diese Zahl auf 243 bis 264. am 18. Oktober sogar auf 277. am

20. Oktober um 5 Uhr nachmittags tat eine Mitteilung des l^eitera der Über-

aiedlug bei der 2851. Kitte (aeit Beginn dei Umtuges) kand, dafi daa Material

dea eriten Terminea eredhopft sei— 11 Tage aa^ der Anfnahme der Arbeit! In

den alten I/okalitäten blieben noch zirka 550 laufende Meter toq Periodicis umi

Zeitungen, an 30U vi Bücher, dii^ 1- 1 B- stand der Seminarbibliotheken hiiiiet^'u,

und etwa 250 m Doubletteo. Diese lie&te wurden in die ältesten Schränke gepackt,

wihrcnd die nMierea Qeatelle nr InMiadaetimig dea Nabanniagazioa ina saae

Gebinde geacfaaflt worden, «ine mabielige Trage» oad Adaptierangiarbdit, die

anderthalb Monate in Än.^priuh nahm. Im Interesse des Publikums Wtrdea

mittlerweile S'.wolil im ;\lten Lokale Ausleihta^'f festsres.'tzt, als auch im neuen

das £iitlehnung>!aiiit am 15. November eröffnet. Nachdem vom 28. bis zum 30. No*

Tember der zweite Teil des Umzuges in derselben Weise wie der erste, priiise

und aeitsparend darebgefihrt nnd dadurch der gans« Böcherbeataod vereiiugt

Worden war. erfreuten sich bekannte und ernste Forscher der Vergünstigung,

daß ihnen im Zeitschriftenzimmer der Bibliothek eine provisorisch« kleine LeeebaUe

zur Verfügung gestellt wurde.

In dem eudiicii bautechnisch ToUendeten großen Leaesaale wurde kort

or dem 90. Pebmar 1905 naeh einem lange fertigen Zettelkatalog« «ine anaefanliehe

Handbibliothek in der Anzahl von 6O11O Händen aus dem aUgameinan Bächer-

bestande au/gfstellt. Sie ist in dem al!gemeiiien Numnierns enrrens mit ein-

begriffen und dalier durchaus mobil, tla jedes Werk der liandbibliutbek, sobald

es durch ein neuere» ersetzt wird, sofort auf seinen ursprünglichen Platz ia&

Bfiehermagaain wandern kann.

Am Montag den 20. Februar wurde also die ganie Bibliothek in allen

ihren Wirkungszweigen dem Publikum satii,'- i:tid klanglos ütierK'^'ben. Nur geringe

Löcken in der künstlerischen Ausschmückung waren noch zu ergänzen, deren
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Atiaföllang aber sich unverhofft noch bis r.wu '2'2. Mai 19i'5 liiu^ot,'. Das Publikum

•l>«r uahin die KrCffuuog der Bibliothek äulierst dankbar aul, und der vollgültige

Beweis, irie Mhnlieh dieeer Zeitpunkt bereite erwartet werde, wetr didareh

ecbimefat, daA die PreqoenniiiBf im oenn Geliiide gegen du elte auf das

Preifaehe geetiegea ist

Lemberg. Dr. fiadolf IC o t a 1 a.

Bibliothek und Archiv auf Schloß Nachod.

Die Geschiebte der Bibliothek auf Schloß Nachod kann nicht wohl von

der des Archivs getrennt werden, da beido d -uBelben Ursprang besitzen um! stets

gemeinsam vtrwnltpt werden. Doch ho]] liier a.it tUi> Archiv, das selir reiclihaltige

bistorische Akteiiscitätze bcsitzi, nur aadeutungswoise eiitgegaugen werden, soweit

ee der Zweck dieeer Arbeit, eine Geichidite der Bibliothek ra geben, erfordert

Die jetzige Bibliothek des Seblosses Nachod, bekanntlich FideikommiA*

besits des Prinsen Wilhelm sn 8ehaambnrg>Lippe, umfafit einige 20.000 Bind«

und etwa 3000 Kupferstiche, Karten. Pläne u. s. w. Den Omod der Bibliothek

(sowie lies Archivs) legte der FürsT Octuvio Piccoloniini, Herzog von Anialfi, dem

bekanntlich nach dem Tode Wailunstein'ä und de» Grafen i'rzka (1634) die Herr-

schaft iNachod, welche dem Grafen Ti2ka gebOrt hatte, überwiesen wurde. Bevor

Nadiod in den Beeita der Familie Trika (102B) gelangte, gehörte ne der in

Böhmen reich begüterten Familie Sinir2itky von Smiriic, welche, auf Seite dee

.Winterkönics" stehend, nach der Schlacht am Weißen Berge (1618) außer

Landes fliehen mußte. Aus dieser — der vor}iiccoloniiiii8chen — Zeit sind Bücher

fiberbaupt nicht vorhanden, an Archivalien nur wenige, meistens in bllhmiBCber

Spiaebe abgebfite Akten, Kaofkontrakte, Register n. dgl. m. Als eigentUeher

B^rflnder der Bibliothek nnd des Archivs muß daher Octaviu Piccolomini an»

gesehen werden, da unter seiner und M'iner Nachkommen Herrschaft erst ein«

wirklich systematisch geordnete Verwultuiig beider Hinrichtungen eintrat.

Im Scbloßnrchiv befindet sich noch ein amtliches Iiiventarium am dem

Jahre 1782, aus <iem 8».w<>lil der Bestand der Bücher als auch (ier Archivakten

deutlich zu ersehen ist. Darnach umfaßte die Bibliothek damals zirka 700 Werke

(nieht Binde), welche meistens in Schweinsleder gebunden nnd genav registriert

waren. Dem Charakter der berrschsftUchen Familie und dem damaligen Zeit-

geschmack entsprechend waren es meistens Werke in italienischer Sprache , doch

sind auch '/alilreiche Werke franTösischer S]iraehe vorhanden, ebenfalls Solche in

Spanischer und lateinischer Spruche. Deutsche Werke sind nur wenige vorhanden,

meistens rdigiOser Natnr. Aber aneb geographische nnd kriegsgesehiebtliehe

Werke befinden sieb darunter, so die Beeebreibnng der Herzogtümer Lothiingen,

Savoyeo, Elsaß, Franche ComtcJ, „Burgundt und Schweytzerland" und ,.Engenii

Hertzopen von Savoyen fleldenthaten". Ferner „Leben und Thaten Leopodi d^ ß

£r8ten, KOniiscben Kaysers. Purcbard. Alunchen", „Wellhausen: Kriegskunst zu

Pferde*, «Beschreibnag Welsehlandts nnd wafi in dessen Stidten an sehen*

1. dgL m. Unter den fremdsprachigen Btt^ecn befanden sich sehr viele kriegi-

geschichtliche und militftriscbe Werke; die Fortifikationskunst und Mathematik

ist atark vertreten n. a. auch die mathematischen Werke Galilei's. Dann viele
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geographische Werke, religiöge Schriften und Belletristik u. a. Boceaocio'a

DflcameruD, TbomM a Kempia Imitatioo Jesu Chnati« Tbeatre du Cornaillef L<^
de Ttg» Q. «. m.

Sehr zu bedaaem ist, daO diese alte piccolomiaische Bibliothek nicht Tan«

ständig erhalten ist, denn es befanden sich in ihr manche liuchinteressant« Werke,

80 z. B. sämtlirhe Kriegsberichte und Kelation^'n des Octavio riccoluinini an den

Kaiser als Manuskript. Aber uacb dem Aussterben der Familie Piccolomioi brach

fftr dl« Hemebaft Noehod «ine nnnihlge Zeit en, in der niemud an die Ei^

haltang der alten Akten und Bücher gedacht hat. Zuerst erhielt nm Graf Deefonn»

Nachkomme weiblicher Linie der Piccoloiiiini . die Herrschaft, machte aber nach

kurzer Zeit Bankrott, so daß die Herrschaft uiitfM- S'-questration der Gläubiger

kam, bis sie 1792 der Herzog Peter ron Kurland und Sagau kaufte. löOO erbte

deaaen Toehter Henogin Wilhdnnine von Sfegan die Herreehaft Naehod. W«m
sieh nun aneh diese geietreiebe Pttntin eebr fir litttfatiir iaterceiiertfl^ la aeheiat

eie doch fiir die Bestfinde der alten Bibliothek und des alten Archivs wenig

Interesse gehabt zu hubpn. Bibliothek und Archiv lagen in ungeordnetem Zustande

in einem halbdunklen Ituum dea Erdgeschosses des Schlosses Nachod, von einer

wlildich geordneteik VarwaltuDg konnte nicht di« Bede aein, and ao aind daan

«anche wertvolle Werke nnd Akten ana der Bibliothek nnd dem Aiethiv ver-

adiwnnden.

Namentlich auf kriegswissenschaftliche und militärische Werke scheint es

der betreffende giEntlebner" abgesehen zu haben, denn in der alten Registratur

Mnd gerade diete a4t einem NB! versehen and aas der alten Bibliothek vor-

aeliwnnden. Sptter scheint daan ein bOhmiacher Geadiichtsforaeher aioh einige

alte Werke über die böhmische Geschieht« ausgesucht zu haben, denn diese sind

mit einem Rotstift bezeichnet. Derselbe Rotstift hat ancii in (ien Akten des

Archivs gearbeitet, denn auch hier tinden sich in der aus dem Jahre 1817

stammenden Registratur die verschwundeneu Akten mit einem Rotstift bezeichnet.

Die Nacbforacbungen naeh diesen versehwasdoBen Bttehem nnd Akten sind Mder

ergebnislos gewesen. Nach einer Bemerkung aas dem Jahre 1842 soll der be-

kannte Geschichtaschrciher Professor H orrnayer seinerzeit in dem Archiv gearbeitet

und eine große Anzahl Akten entlehnt und nicht wieder zurückgegeben haben.

Mehrere große Kiüten .Akten und Bücher aulien aucli gelegentlich des Prozesses,

den die Waldatein*aclien Brben gegen die Osterreiehisebe Regiernng führten, nach

Wien gegangen a«n. Eine grofie Ansahl Naehoder Arehivalien waren apitar im

Besitz des bekannten Wallenstein-Forschers Rat Schebek in Pratr. Nach dessen

Tode wurde dessen Handschriftensammlung verauktioniert. Leider ließ » s sich

die damalige Verwaltung des Naehoder Archivs eutgehen, auf dieser Auktion

die wichtigsten Stfteka anrftcktakaiifea. So vw&derten die Akten in alle Weit,

namentlieb naeh Berlin (Antiquariat F. A. Staigaidt), von wo sie dem SehloS-

ar^iv abermals zom Kauf angeboten und zum kleinen Teil auch zurückgekanfl

wurden. Aber eine große Zahl der verschwundenen Naehoder Akten, die ganz
genau kenntlich durch das Archivzeichen und die Regi*

atratur-Nnmmer sind, befindet sieb jetst noch in fremden Blndaa oder

anf dem Handeehriftea*Markt

Dafi bei der älteren Bibliothek und dem Archiv derartige Defraudationea

vorkommen konnten, lag an dem ünistande, ilaß keine pf^Mduete Verwaltnag

bestand und kein facbm&nniaeh gebildeter Bibliothekar angestellt war. Bibliothek
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und Archiv unterstanden dem JoHtiziAr und dessen Gehüf'^ti. Die Bücher und

Akten waren in alten SchrfLnkeu in einem halbdonklfii l\ainii uiiterjfebracht uyd

niemand kQniraerte sicii daroin. wer die fiücber und Akten benützte. Inde&sen,

wenn aneb di« Hanofin Witbelmin« tan Sagaa aidi um dia alta Biblialbak

wenig bekümmerte, so ließ aie doeb doreb den Jnatisiftr Boreitnar im Jabra 1817

ein Verzeichnis des Archivs auRarbeiten und leffte eine neue Bibliothek an, die

allerdings nicht im Schloö Nachod, sondern in dem Lieblingssitz der Herzogin,

dem reizend gelegenen Schloß lUtibofitz, erricbtet wurde. Freilich fehlte auch

da oodi dia foebmiaiiiieba Laitaof. Anab flbar dao Plan, nach dam dieaa

Bibliotbak ihram Lihalta aadi anirdagt wnrda, iit niahta bakannt Sbania fahlt

ein Bflcherrerzeichnis. Die Herzogin, als geistreiche Freundin der Literatur,

scheint hauptsächlich Werke der schOnen Literatur angeschafft zu haben and so

finden wir nicht oor die Dichter und Denker dar klassischen Periode Deutsch'

landa, Fraakraiaha and Eng^aada, aondtm n«ak lafar fiala Diditar md Sthrifttlellcr

dar naebklaiaiadian Zait and dar Bomantik in dar Bibliathak Tartratan. Aber
auch Werke faat allar Wiaaeotcbaften wurden angeschafft nnd die Bibliothek,

welche in mehreren Zimmern des Krdgeschosses des ächlosses in dunkelbraun

polierten Schränken antergebracht war, nahm damals schon einen beträchtlichen

Ümfang an. Im Jahre 1889 atarb dia Harsogin von Sagan and dIa Hanaduft

Naahad ging in den Beiiti dei Baichagrafan Octano von Lippa*Wai8«nfald tbar.

Aber auch dieser Besitzer vermehrte die Bibliothek freilich in Wenig systema-

tischer Weise, so daß eine jjroüe Anzahl wortloser Bilcher ano^eschafft wurden.

Im Jahre 1842 Qbernahm dei regierende Fürst Georg Wilhelm von Scbaaraburg-

Lippe die Herrschaft. Der Fürst weilte jedoch nur zeitweise auf Nachod oder in

Btttibofits, dannoeh wnrda aneb wihrand diaiar Zait dia Bibliotbak varmahrt,

naaMntlich durch Zuwendungen der Fürstin.

Fm .lahre l^fiO erbte der Prinz Wilhelm zu Schaumburg-Lippe die Herrschaft

Nachod. die zur Sekund' irt'nitur des fürstlichen HauRes umgewandelt wurde.

Prinz Wilhelm ist noch jetzt Besitzer der Herrschaft und unter ihm suUte sowohl

du ArehiT ala anch dia Bibliothek eine bedaatanda Entwieklang arfahran. In

dan eirstan Jahren seines Besitzes ließ der Prinz einen Namen- und Sachkatalog

der noch innit'-r in Ratibofitz sioli befindenden Bildiothek anfertigen. In der

Bibliothek waren Werke fi)lf,'einier Materien enthalten : Tiieologie, Dogmatik,

Mjthologie, Kirchengesciiichte, Jugendschriften, Schulbücher, Pädagogik, Natur-

wiia«naehaflaa, Gcscbiebta. Staatiwiaaensahaft, Medisin, Philosophie, Sprach-

wiaaanadiafi, Gaographie, Militaria, Itatbematik. Technik, Indastrie, Hans- und

Landwirtschaft, Dichtkunst. Romane, Literatur, Reisebeschreihungeii, Tlu':iter.

Briefe und Tagebücher, Zeitschriften. Lexika, Kupferstiche, Pliine und Karten,

Atlanten, Varia. Im ganzen zählte die Bibliothek etwa üOOO Bände uud Broschüren.

Aach dia alta Pieeolonini-Bibliothek wnrda wieder katalogisiert, os ataUta aiah

hanaa, dafi noch 221 Werke deraalben Torhandan waren, mithin wann Aber die

Hälfte der Bücher verschwunden, ein nnersetsHcbar arlnst, da gerade dia wert-

vollsten Werke der Hibliotlick entnommen waren.

Unter dem Prinzen Wilhelm zu Schaumburg-Lippe erfahr dann die Bibliothek

eine gans bedentanda Brwdtamng naeh jeder Bichtong bin. Es ward in den

Siebiigeijahren der Freiherr Arnold t. Weyhe -Bincke als Bibliothekar and

Aiehivar angthtellt, ein gebildeter Historiker nnd sehr gewissenhafter Beamter

Znerat ordnete er das sehr reichhaltige Archiv nnd legte einen Katalog desselben

Digitizcd by Cjci. i^l-^



- 190 -

au. Daa Archiv luuin uian in drei Abteilungen teilen, 1. die bisiomclie, in dar

•iflb di« Akton an» d«r Zeit d«t Pieoolomfaii befind«!» 2. die Abtilliinf» «cUii«

«Ich tof di« wirtteballHeb« Enlwieklnbg der Heimebeft beliebt, und 8. di«

Abteilung der speziell die fSrfÜieb Schaumburg-Lippesche Familie betreffenden

Akten. Für alle drei Abteilurgen sind Kataloge vorhanden. Was die Bibliothek

betrifft, so wurde sie I8d8 tou Katibofitz nach Schloß Nachod verlegt uud mit

dem Archiv vereinigt, ein« dnrcbau praktiiehe MaBregei, d« di« Blnin« in

'Batibefltii fBr di« immer melu- anwacbeeode Bibliothek vicbt amreiditeD. FreiHdi

ht auch der Raum Ib Nachod, ein hohes Gewölbe im ErdgescboB. nicht aa«>

reichend, um dif gnritc ni ichh;»]tipkeit der Bibliothek lu zeigen. Um da- zn

ermöglichen, mtißte noch ein zweiter Raum hinzugenommen und mit neuen

SchrAnken ausgestattet werden. So stehen jetzt oftmals die B&cher in drei Reiben

bintereiBander. Aueh möBten Tische und Sebrinke mit Sebabladen fBr die Kapr«ro

Stiche, Karten, Pläne u. s. w., «owie fffir die vielen Praehtwerke geschaffen werden.

Leider i^rehi nht-v kf\u weiterer Raum zur Verfügung, wenn nieht grofie Änderungen

in den Kanzi«niiHinen voigeiiouuiien wer.it'ii sollen.

Die Veimcliruiig der Bibliothek unter dem i'riiizen Wilhelm betrifft fa&t

alle Gebiete de« Wiesemi. Militari« und Kriegswiesenaebaft «ind besonder«

berfleksichtigt worden, ebenso die Gei^chichte der k. u. k. Armee, femer ward«

grofies Gewicht auf die W^-rke uImt Land- un<l Fi rstwirtschaft. Obslkultur, Wege-

bau, Wasberbauteii und alles, was mit der Volkswirtscliaft zuBaninH^nhäiigt, gelegt.

Geschichte uud Genealogie sowie Geographie wurden ebenfalls nicht veruach-

lissigt« und Politik, Staatsreebt^ Geeetaesknnde n. s. w. wurden dnreh treffliche

Werke vervotlstlndigt. Nur in der neoer«n Belletristik besehr&nkte man sieh auf

gelegentliche AnüchafTungen. Auf diese legte die verstorbene Prinzessin mehr

Gewiclit. wie 'in Schrank beweist, iu dem die klein« Bibliothek der Priuxessin

aufbewahrt wii<i.

An Katalogen bind vorhanden 1. ein Allgemeiner Katalog, 2. ein Zettel-

katalog und 8. ein Katalog der Kupferatiehe, Bilder. Kart«n Plln« n. s. w. Di«se

Kataloge genügen jedoch nicht, um eine schnelle Übersicht an gewinn«n nnd «o

«ind in Bearbeitung I. ein Katalog für jeileii Schrank nach BBohem geordnet

2. ein Sachkatalog nnd 3. fin ali)habeti8cher Nominalkatalog,

Im Jahre 1901 staib der lajigjäbrige Archivar uud Iii bliotiiekar Freiherr v.

Weybe-Eincke, der sich nm die Ordnung de« Arehlrs and der Bibliothek groBe

Yerdienste erworben hat. Dem Schreiber dieser Zellen wurde 1902 die erledigte

Stelle von dem Printen Obertragen.

Der gt'istigtn Regsamkeit des Prinzen Wilhelm, der für alle Gebiet«

des Wissens und der Kunst, für alle öflVutlichen Angelogenheiten der Politik,

der Gesetzeakunde, der Volkswirtschaft ein tiefe» luteresae hegt, ist e^i zu danken,

dafi di« Bibliothek su einer wirklich bedeutenden Sammlung geworden ist nnd

an Umfiing und saehlichen Inhalt von Jahr an Jahr loniroml Di« Bibliothek ist

jotzt ein wertvoller Besita geworiU n. der wohl verdiente, durch ausreichender«

Häuiiio. NenaiisciiaffuMif von Seluä)ikeii u. s w. neu organisiert zu werden. Es

wuide dann oiii*- £^elieiit.wuriligkeit des Schlu&ses mehr vorhanden sein, die den

Ruf des alten Piccolumiui-Schlosses noch weiter verbreiten würde.

JNaehod. 0. EUter.
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LITERARISCHE BESPRECHUNGEN.
WUliam Prideauac Conrtiiey, A register of national bibliognqilqr.

Loqdon, Cunstablc, 1905. 2 vuls.

T»if» forts«chreitfndf ?pe7ialini»'ranir und der Großbetrieb, welclie sicli eeit

eiuem halben Jahrhundert auf allen Gebieten wissenschaftlicher Tätigkeit bemerkbar

machen, haben im Vereine mit der sieb in den literarisch produktiven Kreisen

inuntr nehr Bahn braebenden Erkenntnif, dafi jad« wi«t«ni«l»ftUehe Arbeit die

nrnftnend« Kenntnis der gesamten vorher über den tu bebtndelnden Gegenstand

erschienenen I^iteratur zut Voraussetzniiir l-alnMi niiihse, eine außerordentliche

Fruchtbarkeit ein^r bis dabin wenig get-cliützteii und gepflegten Literatiirguttuiig,

der Bibliographie, zur Folge gehabt. Die Menge dieser Arbeiten hat ihrerseits

wiedemm AnlaB tu nenen bibliographischen Arbeiten gegeben, deu Biblie-

grapbien der Bibliographien, über die Josephsun*» Bibliographies of Bibliographiea.

Chicago 1901 und Gruntfig's N.u titrätre dazu im Zbi. f. Piblw. XX. 1903 wohl

die beste Übersiebt bieten. Von lier niclit geringen Menge der dort autgefuhrten

Handbücher ist jedoch nur eine ganz kleine Zahl allgemein bekannt und benützt;

Petshold, VaUdCt Laoglote und Stein, die tqgleich ^ieeb sind ßr die bieherigea

Temefae der Ltonng des Probleme, die biUiograpbisdie Literatur aller Gebiete

in einem einzigen Niubscblngewerk zu verzeichnen. Allen den genannten Hand-

bdchern ist der Vorwurf der Unvoiiständigk» it gemacht worden, eine .Ausstellung,

die weder dem vorliegenden neuesten Kepertonuin noch seinen künftigen Nach-

folgern wird erspart bleiben. Es liegt eben in der Natur der Sache, dafi eine

abeolnte Tollstindigkeit der Anlsihlaag dem Einseinen nnerreichhar ist, die ja

nicht einmal der ungleich größeren Gesamtlieit der Ifitarb iter bibliographischer

Vert'iiiigungen möglich ist. Dazu knuimt n daß derarligt- .\rbeit<'ii in nicht

geringem Maße abhängig sind vun ileni Vorrat au Uterarischen Hiitänutteiu der

Bibliotheken des Ortes, wo diese hergetitellt werden. Das Überwiegen an deotsefaeo,

betiebnngsweise AfantOsischen oder en^ischen Titeln in dem einen oder anderen

der oben angefiihrten Repertorien ist wohl einer der scbhigendsten Beweise für

diese .\bliüngi{rl<''it. die sich ja auch bei lier Arbeit auf tind- ren Gebieten fühlbar

macht. Die überwiegende Zahl der Titel, welche Courtney bringt, ist daher der

englibcben Literatur entnommen, wenngleich aach die aller anderen xoreicbende

Berfleksichtignng gefunden hat. Conrtnej's To^ftuger suchten ihr Material in mehr

oder minder kompltsierte Systeme einzuordnen; dieser reibt die Titel in ein alpha*

betivchesSclil;igwortregi.ster ein, un i ihiiiii scheint nach dem Kraciit< ii ie^ R.-!' : . i f en

einer der wichtigsten Fwrtscnritte der neuen Arbeit i,'' i,'''nuber den äiteren zu iiegeu,

weil dadarcb eine ungleich schnellere Benutzung gewährleistet ist, die doch bei

einem aasscblieSlicbNachschlagesweeken dienenden Handbuehe Tun bervorragendem

Werteist. Der Benütztr, insbebundere deijcni^re. welcher nur gelegentlich das Buch

lar Hand uimnif. wini die nicht iiiiindeiiteruie Kr>parnis an Zeit iiml Muhe zw

würdigen wissen, wcnii er nicht erst genötigt ist, sicli genau mit einer komplizierten

Sjrsteuiatik vertraut zu machen, uui die Stelle su finden, an der die Bibliographie

•her den gesoehton Gegenstand Tertetchnet ist. Es scheint, daß Conrtaey darin

nur der allgemein wachsenden Tendenz folgt, die an Stelle des sjstematisdien

Materienkataloges den alphabetischen Schlagwortkatalog zu setzen sucht.

Dem Sclilagwortregistei Courtney's i.st überdies ein mit dem Aiitoien-

legister m einem Alphabete vereinigte» Sachverzeichnib aagehigt, da» 'mu zuver-

Ussiges AnCfinden ton Artikeln gewfthrletstet, deren Schlagwort nicht apodiktisch
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feststeht, ein Verzeichnis von ITinweisen, wie es sieb in den KlaBsenverzeichnissen

der Pateot&mter bew&brt bat. Das Fehleo genaaei bibliographischer Beschreibaog

dvrdi Angabe too Scitmnhl nod Formkt wird von vielen Benlltiern «!• ein gnA«
Haagel empftinden werden. Aneh der gewiegteste Bfteher- nnd Litentnrltettner wird

nicht imstande sein, beim bloBen Leien eine« Titels, sich auch den ünifang den

dnrch ihn bezeichneten Buches in Erinnerung xa ruffn, das er einmal in Händea

gehabt hat. Vollends, weoo es sich um eine Doch unbekannte Drackschrift handelt,

fat die Angebe vmi Formet nnd Seltennfal, dnrch die ein Bach lareichend eherakteii-

rierfe werden kenn, nicbt nnr erwttngcht, londem geraden eine nnnmgftogliebe Not-
w^ndigkeit. Ks ist doch ein großer ünterschied, ob ein Leser, der ein«> Bibliographie

der deutschen Ge?cliiohto sucht, dünne Heft von Baer oder den dicken Band Ton

Dahlniann-Waitz erhält ; der Nuchsclilugeude, besonders der Literaturunkundige, der

hier hauptsächlich in Betracht kommt, ist hiedurcn gexwungen, «rst die ganie Beihe

der anfj^iiblten Veraeicbniaee in die Hand tn nehmen, bevor er daa fttr seine Zweeice

Dienlidie findet, Wihrend er bei zureichender bibliographiachei Bt-sobreibungwohl

kaum erst hätte herumzntasten brauche n Pif Gründe, welche Courfney bowo>;en

haben, von diesen Angaben abzuseilen, sind wohl dariu zu suchen, daß es dem

Bearbeiter unmöglich ist. alle Arbeiten auf Grund der Autopsie zu be^chreibea

oder sonst tnverliasige Angaben an erhalten, welche diese in eraetsen imstande

wären ; zum Teile mag auch daa Beetreben, tunlichst mit dem Baome zu sparen,

mitgewirkt h ibeti. Nur bei Aufsätzen ist deren Umfang zuninist !iiiir*'ireben. Ganz

abgesehen davun, daß auch ihres Inhaltes wegen die älteren Biijliogra[>iiien noch

immer werden zu Kate gezogen werden müssen, wird dies auch aus dem vor-

atehendea Gmnde an geaehehen haben. Wenngleieh t» B. Petsholdt in der Ver-

zeichnung der heute acbwer an beaehaffenden alten Antiquariats- and Anktions-

katalogp etwas zu weit gegangen iät, so findet sich doch in ihnen genug wert-

volles Mateiial über manche Literatur^eltieto, welchen vormals die Sanitnel-

tfttigkeit eines Spezialforscbera gewidmet war, deren Ergebnisse nur in einem

solehen nnacheinbaren Hefte gedrnckt erhalten sind, wenn nieht ein gunstiges

Geachiek dieee Sammlungen in eioe OiTentliebe Bibliothek gerettet hat
Kin rein äufierliches Moment, da^: joduch für die TT ui it alning eines Nach-

schlagewerkes von nicht zu uiiter<ciuitzender Bedeutung ist, die typographische

Ausstattung, mäbesoadere die Wahl der T^-pen im Vereine mit dem verwendeteo

Papier (beaondera leichtes, nieht satiniertes), iat als gelungen in beaeichnen. Der

kompresse, aber trotsdem ohne Anstrengung leaerliehe Druek verringert dea

äufieren ümfang und erhobt dadurch die Haudlidlkeit, Dinge, auf welche die

bisherigen Naclischlngewerke keine Rücksiclit genommen haben. Nachträge und

Korrekturen wird unschwer jeder Leser aus dem Kreise seiner speziellen Literatur-

kenntnia beitubringen imstande aein; je nach seinem Standpunkte wird dem
Einen die Anführung einer Arbeit als überflfissig nnd wertlos erseheinen, deren

Pehlen von einem Änderen als ebenso großer Mangel empfunden werden würde.

Die SfhwierJi^'keit, die Ergebni^FP des Üm lus für die wi>sen.>.t haftliclie Tätigkeit

zu benutzen, beginnt erst dann, wenn e» gilt, alle die hier autgezählten Arbeiten

auch wirklieh aar Einsicht zu erlangen und herbeizuschaffen ; dann versagt wohl

aom groBen Teile die komplementkre HUfte dieses BQchervereeiehnissee : die

Bibliothek, die nicht ims$tande ist, und es auch nicht sein kann, alle die Druck»

achriften au besitaen, die dieser Katalog aufzihlt. M. G r o Ii g.

Digitized by »



— 193 —

B. Itieyvr, RfttiMb« Stodim mm vollMtflaülehm BlbUotlMlcswMra

4tr GtgMwirt. Laipiig, Hamnowiti, L ErgSiisimgilMfl in dm Bltttem

llr Tolkabibliotheken.

Es Bind gani kurze Streif liciiter, die der beste Kenner nnseree Volks-

Ubliotbekswesens öber einzelne Fragen dieae« Gebietes gleiten l&ßt. Viele fo»

ikiMD lind tMh flr den B«M«b der viMMuehalUiebm BlbliotiiekM — Ardihr-

UUiotheken wi« tte Beyer MB&t — von Bedeutung. Besonder« sind die auf

reiches statistisches Material gepründeten graphischen Übersichten sehr lehrreich,

liit einem gewissen Stolz können die österreichischen Leser entnehmen, daß iu

Paris per fiiawoboer 0'8 Bandenilehnangen kommen, iu Berlin 0*7, in Wien aber

1% imd da0 t«ii den GroBitftdten nvr Lenden mit 1*4 Binden per Kopf eine

bteaere Stetietik nvftreiet. Die kleineren engliaehen Stidte heben allerdings drei

bii Tier Ausleihungen per Einwohner und Jahr. Beherzigenswert für alle Kate-

gorien der Bibliotheken ist auch die Forderung auf die strenge Einhaltung der

Mahnungen. In der Zentralbibliothek in Wien kommen auf 100 Leser 15 bis 20

«rate Mabnaogen nnd 1 bis 8 sweite MalinnngeD; das bewirkt, dnfl erat anf

lOuOOO Entlehnungen ein Verlnit kemmt. Oans intensiant ist aneh die Statietik

des Lesebedürfniases nach den Altersstufen. Von den Ansleihungen entfallen

25X auf das Alter Ton 15 bis 20, 24% auf 20bis25, nur mehr 15Xanf25 bis 30

und 1% auf 30 bis 35. Das Alter von 15 bis 25 Jahren ist also weitaus die Zeit

des stärksten Lesebedfirfniaiee. Sehr fiel riehtigee enthalten die Beroerkongeo

Iber die Fehler nnd die füaehen Verallfemeineningen, die ans einer in weit

gegebenen Statistik stammen. Bei den Yolksbibltetheken komint es vor allem

auf eine möglichste Ausnutzung des Lesemateriales an und heute ist man durch

die Erfahrung dazugekommen, die Lesezeit so viel als mOglich auszudehnen.

Auch bei den großen Staatsbibliotheken ist dies der Fall. Die Bibliotb^ae

national« hatte Tor der Bevelntion nnr 800 bie 400 Nntastanden, nm die Kitte

des 19. Jahrhunderts 1400, am Knde 2400 ; ^\as British Museum hatte 1870 schon

2800 Nutxstunden, in den Neunzigerjahren 3300. Dies ist bekanntlich auch die

ZaLl. die die Wiener Universitäts-Bibliotiiek dem Lt-sepublikurn bietet. Die

Wiener Zentralbibliothek hat ähnlich wie die Voiksbibliotbekeu in England und

Amerika gegen 4000 Nntastnnden. Ihnli^e Bedeutung Ihr die Art der Ans-

nUniDg hat auch die Finge, wie viel Geld die einselne Bachentlehnung koitet.

In England, wo alles vornehmer verwaltet wird, kostet eine Buchentlehnung

20 bis 40 h, in Amerika gar 40 bis 60 h. Es ist dies jedenfalls keine si)ar8ame

Verwaltung; in Wien, wo man aus begreiflichen Gründen nicht so freigebig

srbelteB kann, keitet eine Enilehnang den Vereinen 5 bis 8, selten 10 K. Die

liditige Mitte swisdien einer nach ammttanisehem Stile Temehm eingerichteten,

Terschwenderisch verwalteten public library und unseren mit armseligen Mitteln

arbeitenden, stark benQtzten Volksbibliotheken zu finden, muß der Zukunft

Qberlassen werden. Wichtig für die fieuiteiloug der Verwaltung vom ökonomischen

Standpunkte ans ist ancb das Tsrhlltnfo swiidien den Anigaben fVr Badker»

anidinffhngen nnd Penenale. Je grSfier dar Proaentanteil der enteren iet, deste

günstiger ist es. In Boston betrug im Jahre 1856 der Betrag der Ausgaben für

das Personale nur die Hälfte derjenigen für Biicher, 1004 mehr als das Fünf-

fache. Es ist dies kein gesunder Zustand. Im allgemeinen zeigt sich, dafi Eiesen-

biblietheken teuer Terwalten, and dafi anch hier der mittlere Betrieb h&nflg der

^konomiscbeete ist Qans die gleichen Beobachtungen kann man aneh bei den

Digitizcd by Gc.iv^^i»^



I

— 194 -

froft«n tUatlichen Bibliotheken machen; aach bei ihnen ist das Verh&ltan

swisdu'Ti den Ausgaben für Personale and dem für Biicherankauf ein wichtiffes

Mittel zur Heurteilanjj Act ökonomische» Verwaltuiiir. Wenn i. H. die k. k.

Stodieitbibiiutiiek Salzburg bei einer Dotation von 2400 K fdr Beamte 15.650 K
mtf^ht, ist diM g«wiB ni^t 4m riditige Teililltnii, Ais dm hi«r aagvfBhrteo

DatoA naf man erk«Bii6n, wie Tielfaeb di« Änregnng ist, dia Seyar't Umm
Bebrift «Ilm Bibliothektttn bivttt Dr. H i m n e I b ji« r.

*

Festschrift zur Begrünung der sechsten Versammlung deutscher

BlUtottekm in PoMn am 14, nod 15. Juni ltM&. Hertoogegebea Ton Sadolf

Foeke. Posen, Jolowits, 1905.

Mit dieser Schrift hat Professor Pocke, der Direktor der Kaiser Wilhelm*

Bibliothek in Posen, seinf Fachireno.ssen mit einer Gabe erfreut, •ii*» an FQlle und

Wert ihres Inhalts die Bedeutung solcher tielegenheitaschnften erheblich überragt.

?nr nllaoi danli den rortrofflicbon Anfimts, mit dem « s^bit die BeOio dw
Bdtrife er5ffiiet: «Allgemeine Theorie der Xlnsiiflkation nnd kuni» SntwiiTf

einer Instruktion ffir den Bealkataloi; ' ^ i wesentlichen schon im offiziellen

Verhandiniiv'sbf'rirht der iiiternationaleu ilibliothekar-Konfer*"nT. in St. Lonis

(Oktober 1904) enthalten, warde der Vortrag nun zu einem Torzüglieh fdr deutsche

Leeer bmümmteii AqCmU nmgeetaliet, verdient aber die Aofmerksamkeit aller

BibUothekeverwaitottfen, diw eich aMehicken, die Nntsbarmaebnog ihrer BOeker-

beettnde durch Anlegung eines Realkutal ;:s zu kn'hien. Ist doch nach FoeUt
einwandfreier Ansicht die Herstellung des Healkutalucs ^<i< r eigentlich wissen-

schaftliche Bestandteil der bibliothekarischen Beiu!>.iiiteit. Denn nur der Real-

katalog baut sich auf wissenschaftlicher Grandlage auf. insofern nur in ihn die

Beihenfolge der Titel dareb den Inhalt der Bfieber, d. h. innerlich bedingt nnd

notwendig i.st. wahrend in allen anderen Katalogen die Anordnung der Titel

äußerlich l'f.iin^rt und zufällig ist". Blockes Arbeit i^t gleichsam ein»- intpreasant«

Vorrede zu den» ungeschriebeneti Werk der Einteilung der Wissenschaften, das

o oft sciion versucht wurde und doch noch zu keiueni restlos erfQllteu Ziele

geflhrt hat Ee ist das eigentliehe philosephioehe Problem der Bibliotheks-

wieiensduilt, dessen LOsnng aber. suU sie nicht unfruchtbaie Theorie bleibeit

nur von einem Manne gewagt werden kann, dessen Persönlichkeit von einer

gliii kliche?! Miscbuiig methodischen Denkens und praktischer Erfahrung bestimmt

wird. Fuckes überaus anregende Arbeit weist manche Züge dieser Mischung auf:

Seine logiseh gesdmtte, Abstraktioneii sugeneigte Feder wird immer von einem

einberen Geflhl f&r «common eense* dissipliniert. Foeke grenst sehr faobaeh die

zwei Teilarbeiten ab, die eine zweckmäßige Klassifikation voraussetzt : den

materieSlen Teil, die Einteilung der Wissenschaften, und den formalen IVil, di«"

Einteilung der in den Bücherbeständen zum Ausdruck gelangenden Literatur.

Für ihn gibt es mit Beeht nnr drei Methoden der sachlichen Klassifikation : die

jntematisdie, die iaehlich>nlphabetiedke nnd die Verqniekang beider. Alle drei

aber setien die piimire Arbeit, die Einteiinng der Wissenschaften, voraus. Von

Traditionen und sehr oft von philosophischen Anwandlungen unbeiiistet haben die

Amerikaner (Dewej, Cutter u. a.) — nach dem Muster ihrer ötadtverwaltungeo,

die die BtniSmi nicht tanfen, eendera numerieren — anf die Ergebnisee

speknlatifcr Denkproiesse sogonsten von Zehlensystemen Teniebtet. Pocke nennt

eolche Tetsnche die »BinsafBgang ^nee fremdartigen Elements*. Sehr TorstAndlidi i
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•r ist aber im Irrtum, wenn er den in Amerika selir beli«btea •dietioDRi^ €ftte1«(*.

eine , Variation der drei Grundformen" des Sachkataloge« nennt. Der ^dictiouarj

catalog" bed«^utet vielmehr di»' Kiiikeilung eines dem Kealkatalug fremden Prinsips,

dei nominalen, in eine Katalügi>truktar, die sich ausachlieSlicb »of dem Boden

ncUi«ber Eintoilaugsgründe gebildet btt. Dafi diese snnAchet gevmUnn-Mi-
metende Verbindang sehliefiUcb fani bermonieeU MukUngen k«ni, das baben

die Herren vun der EongreB-Bibliotbek in Waabingtou in diesen Blittom gezeigt.

Das umgekehrte Verfahren, -ii»' Aufnahme prinzipifUer Funktionen des Real-

katalogs in den Orgaaiamus dt» Noutiualkataiogs, bat ja aach dem Katalog d«s

«Britisb Momub* nidit aam Scbaden genidit Ale Anbang ttellt noeh

nba Grandregtin ftr die Anlegung und Fortfabrang des Bealkatolega aaf, die

in ihrer Präzision abermals telgen, Vie sdne lebrreiche und gedankenvolle Arbeit

jedem Biidiothekar nicht wann gang iura eingehenden Studium empfolilen

werden kann. Dr. Bernhara W e i gel fBbrt die Theorien Pockes an einem Beispiel

(•Bäcberkünde'*) sehr klar, aber etwas umstindlich durch. Dr. F. G. SebalihaiE
liefert gleicbtella an einem Beispiel (»Knltargeaebiebte**) den BeiveiB voa der

Notwendigiceit einer Fortbildung des von Otto Hartwig erdachten Halle'schen

Bealkatalogschemas. Die näciisteu Aufsätze gehören dem Geliiete der historischen

Bficherknnde an. ^Kinige Mitteilungen über die KaczyiiskTscIx' Bi'nliothek" von

Prof. Oäwald C o 1 1 m a n n siua sacuiich sehr lesenswert, in der Form etwas

ubebelfen. Arebivrat Frof. Dr. A. Wareebauer bericbtek «über einige seltene

Oelegenheit«drucke aas der PloTina Posen*, unter denen besonders ein Druck

ans der Mitte des 18. Jahrhunderts, in dem ein Qraf Uaozyilski Gewerbetreibende

zur AnsiedluDK in Szamucin (Philippsburg) auffordert, auch anf ein Interesse

TOD Lesern aafierbalb Posens rechnen kann. Auf den Aufsatz des Buchhändlers

J. J 0 1 0 w i e s «Die pelnieebe Bibliographie* wird» aow^t Ostenreiebiaebe Landee-

ttile in ilim berttbrt aind, nedi aarflekaakommen sein. Ton den beiden Arbeiten

Dr. W. Fabricias* ist die erste recht instrnktiT, die zweite sehr ergötzlich,

doeb liegen sie beide jenseits der Aufgabe dieser Bi&tter, Tieileicbt auch jenseits

der Aufgabe der Festscbrift. C— 11*

Joluuittea Franke, Der Leihbetrieb der ttllbntllelieii Bibliothekea vad

das geltende Recht. Berlin. Vehlen, 1905.

De jure biliiiothecarum gibt es fast keine Literatur. Die Handbücher des

Bibliutbeksweseus sowie die Fachzeitschrifteu bieten kaum nennenswerte £r-

Slteningen über dieses Thema, das insbesondere fär die Abfassung der fimi&tanng»-

erdanagen von großer Wiebtigkeit ist, wie die lablreiehen Brdrteningen aeigen,

die sich z. B. in jGng!>ter Zeit an die der kdnigliehen Bibliothek in Berlin ge-

knüpft haben. Der durcti .vetne iittereHsaiite Arbeit über die Pflichtexemplare auf

diesem Gebiete bekannte Direktor der Berliner Universitäts-Bibliothek hat sich

nun der dankenswerten Aufgabe unterzogen, die für die Benfltaung der öffent*

Beben Biblietbeken in Betraebt kommenden OesetiesparagFaphen einer eingelicnden

Ivttrpretatiflu zu unterziehen. Wenngleich diese Ausführungen fast aoesehließlieh

theoretischer Art sind, da glQckliclierweisie die Judikatur nur in yereinzelten

Flllen Anlaß hat, in Tätigkeit zu treten, um den Bibliotheken zu ihrem Rechte

gegen ihre Leser zu verhelfen, so sind, wie schon oben hervorgehoben, die

praktiadten Eigebniiae Ar die Benfltnngsordnungeu von Bedentnng; Wnak» hat

«ü Scblnsae aainer Arbeit die aieb anf Orand aeiner Darlegnngen empfehlenden

Digitizcd by Gc.iv^^i»^



I

— 196 —

Grandafttze bei der Abfassung von Vonehriftein tnatniniengefaßt. Auf diese wird

bei der Neuerlassuni? solcher Rücksicht genommen werden müssen. Die Bedeutung,

welche die Benfitznugsordnting und deren Teiteefassung für die Konservieroug

der daduicb zu sciiiitxenden Bibliothek bat, wird es rechtfertigen, daß im nacb-

•tckmden dt« von Prtnlre «mpfolilenen onehriftoii wiedwgtgebm w«rd«ii, di«

mit BQstergültig zo bezeichnen lind.

1. Den Entleihern ist es untersagt, irgendwelche Ansbesserungen an den

entliehenen Büchern vornehmen zu lassen. Für in Holcher Absiebt etwa auf-

geveudete Kosten leistet die Bibliothek keinen Ersatz, betiält sich vielmehr

ludrtleklieh du Ba^t uf 8chadenen«te vor. — 2. Trotott wibnnd dor LeihseÜ

BtidiädignngMi der BBcber ein. welche deren Bentttinng enehweren oder no-

niOglich machen, so ist der Bibliothek hievnn Anteifje tu erstatten. — 8. Ob

die an den zoriickgelieferten Büchern wahrnehmbaren BeschHli^'uii^'eii das durch

einen Borgiäitigen Gebrauch gerechtfertigte Maß der Abnutzung uberscbreitea

oder niditi unterliegt anHchlieBlIdi der Bearteilang der BibliotbekfTorwaltnng.

4. Der Entleiher htftot aoeh Dir BeMhldignngen der entliehenen BBehcr dnrdi

den Zufall nnd hat diese in jedem Falle zuerst in Sicherheit zu bringen, wenn

eine gemeinsame Gefahr sie und sciiH' eigenen Bücher bedroht. — 5. Die

Bibliothek behält sich vor, die entliehenen Bücher jederzeit von den Entleihern

tnrüdnafordem, wennGrfinde vorliegen, die naeh dem Bmeeien derTenrattosg

dieee MnBregel reehtfertigen. Unter gleichen Umstftaden kann aneh die Aeegabe

tier bestellten Bücher an die Besteller verweigert werden. — 6. Ein Zarfick-

bebaltungsrecht an den entliehenen Büchern s>t'*lir den Entleiliern unter keiner Be-

dingung zu. — 7. Die Leihe erlischt, auch wenn die Leihfrist noch läuft, mit dem

Tode des Entleibers. Die entliehenen Bflcber dürfen daher nach diesem Zeitpunkt

ohne Erlaubnis der BibliotheksTerwaltnng von den Hinterbliebenen nieht benüttt

werden.— 9. Der Gebrauch eines falschen Namens oder einer falschen BtMiützerkarte

einem zuständigen HfHtdtt^n (it-r Bibliothek gegenüher wird strafrechtlich verfolgt.

Bei dieüer Gelegenlieit aei noch auf einige undere Rechtsverhältnisse hin-

gewiesen, die darch die Benützung öffentlicher Bibliotheken geschaffen werden

nnd von Franke nicht in den Ereie seiner Betrachtungen goiogea worden sind,

deren monographische Behandlung aber nicht unerwünscht wäre. Es sind dies

zunächst Fragen des literarischen Urheberrechtes, die bei der Benützung, besw.

Keproduktion von Handschriften. Miniaturen. Briefen sowie aiid>^rein, noch an-

gedrucktem Material aus dem Besitze einer Staatsbibliothek durch Privatleute

entstehen. Die vermOgensreehtKcben Ansprüche der Bechtsnaebfolfer der Auteren

dieses handschriftlichen Materials aus älterer Zeit kOnnen heute kanm mehr

Gegenstand juristischen Streites sein, wohl aber die literarische Nutzbannachan^

moderner BriefsammUui^'eii und literarisclier Nachlässe aus solchem öffentlicheo

Besitze. In jeder öffentlichen Bibliothek befinden sich Druckschriften, die durch

den Staatsanwalt verbotni sind. Nicht alle aber sind, wie die Erfahrung lehrt,

in dem «Giftscfarank* unter VerschlnB. Es ist daher ftr den ausleihenden Beamtea

nidit imwirliti^, darauf Acht zu geben, daß er nicht behördlich verbotene Drnek-

fcciinfteii verbreitet. Bei diesem Anlasse wäre auch zu untersuchen, inwieweit

eine rechtliclie Grundlage für die Zensur vorbanden ist, die von Seite der

Bibliotheksverwaltung ihren Lesern gcgenflher dadurch an^ettbt wird, dat sis

dieeen nicht alle Bflcber ohne Ausnahme inr Benttttung anefolgt und nicht

jedermann Einsieht in ihre handschriftlichen Eataloge gewUirt. — o —
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AUS ÖSTERREICHISCHEN BIBLIOTHEKEN.
(Studienbibliotheken.) Bibliothekar Kakala veröffentlichte im Zbl. f.

Biblw. (XXII. 307 ff.) einen Aufsatz aber „Die österreicliischen Studienbibliotheken",

in denen er im wesentlichen zq denselbea Ergebnissen gelangte, wie Kustos

Ortner in seinem Vortrag am 8. Mai 1897 in 0. V. t B. (Hitt. I./l. 7 ff. 2/8

1 £). Dieae Ergebnine sind getinda g«Mgt nnerfrenliehar Katar. Anf einem

Tollkomnien wahlloH zusanmengetragenen Grondatock «eiteibaaend, sollten diaio

Bibliotheken nach behördlichem Anftiap eleichsatn die wissenschaftlichen, Brenn-

punkte j*»iier politisrhen Laudesteile werden, die einer Universität entbehrend,

taf die im Druck TcrOffentlichten £rgebuiase wissenschaftlicher Forschung ange-

wieaen sind. Fast anssehliefilidi anf eine beaebAmend karge Dotation (2400 K)

angewiesen, sind die ?erwaltar dieser angeblichen Stndienbibliotheken genötigt,

in BQcherankäafen so zaghaft vorzugehen, daß die neuen Erwerbungen mehr die

Lucken als den Besitz dieser Institute erkennen lassen. Damit ist ihnen aber

jede Möglichkeit einer gedeihlichen Entwicklang genoiuinen, und so ist es

gekommen, dafi sie ihre knltuelle Hission faat bis anf den letiten Best «in-

gebflftt haben. Im geistigen Wettbewerb der ProTinien mit den Hanptrtldten ist

ihre Rolle schon längst ausgespielt. Die Schon Ton Ortner beklagte Teilnahms-

losigkeit d-r Bevr.lkernn? kann diese Yernachlässigang nicht entschuldigen. Ks

kann kaum eiuem Zweilei unterliegen, daß eine wohlausgestattete Bibliothek mit

leiebter Mähe einen festen, keineswegs engbegrensten Leserkreis heranUlden

Itann. Wenn es ein Institot gibt, das Bedflrfnisse scksflbn kann, so ist es eine

Bibliothek. Die geringe Aussicht, ein gewünschtes Buch zu finden, schreckt das

Publikum ebenso ab, wie die Wahrscheinlichkeit, das Bedürfnis nach Lektüre

oder Studium erfüllen zu können, ph anzieht. Unsere Studienbibliotheken — in

denen man bald nur das eine studiereu können wird, wie Bibliotheken nicht

sein sollen — sind heute so yermittinngslmtem iwisehen den hanptstldtisdien

Bibliotheken nnd den provinsiellen Leserkreisen entwertet worden. Und so

mußten sie ihrer eigentlichen Bestimmung zugunsten einer administrativen Tätig-

keit, die sie nnr als Nebenfnnktion ausüben sollten, untreu werden. Nun ist es

Tielleicht nicht ausgeschlossen, daB dieser Umwertung eine bestimmte Absicht

legmnde liegt Wie konnte aber dann diesen Tennittlnngsimtem gerade jenes

Torreeht entlegen werden, dafi allein eine kostenloee Fnnktionienng dieses Ver-

mittlungsmechanismns gestattet : das Becht auf Portofreiheit? Zu diesem auf-

fallenden Widerspruch, der in einer finanziellen Zurückhaltung begründet ist,

tiitt ein zweiter, der in einer ganz fremdartig anmutenden materiellen Liberalität

besteht: die Besetzang der Sindienbibliotheken mit Beamten verhlltnismlfiig

hoher Bsagklassen. Wanm i. B. ein Institnt von so besdieidenen Kitteln, wie

die Klagenfurter Stndienbibliothek, von einem Beamten der TIT. und einem der

VIII. Rangklasse geleitet werden sull, ist schlechterdings nicht einzusehen.

Ziffern kAnnen das am besten beleuchten; In der Wiener Universitäts-Bibliothek

verhält sicii dio äunime der staatlichen Dotation (die Matrikeltaxen nicht ein-

gerechnet) ra der Snmme der Beamtengehllter, wie 1 : 1*8^ in der Elagenfiirter

Studienbibliothek wie 1 : 4*4, in Salzburg, Olmfits und Laibacb ist dae Ver-

hältnis noch ungünstiger. Es liegt nahe, dnrch Restringierung der für Personalien

ausgesetzten Mittel die Kaufkraft der Bibliotheken zu stiirken. Vielleicht bietet

die schon dringend gewordene Sjstemisierung der Linzer Stadienbibliothek den

8
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erwilfitchftea Aakß, «ine dwehgnifande Befonn «U«r OtUrreidiischfii Stadi«o-

bibliothekm uiababDvn. Nenncniwerta materiaUe Hindaniine, di« ndi m oft

iwisdieii das Bedürfnis nach Reform nn*i ilir.^ Ansfährung BchiebaSt aind in ^eaar

Frag« kaarn in äberwinden. Die ünterrichtsverwaltung hat sich vor karzem in

der ErhOhang der Fonds der Hochschalbibliotheken in hohem Grade das Recht

aaf Dankbarkeit der Österreichischen Hochschalbibliotbekare erworben. Konnten

siebt in tnalogar Weiaa dnreb Zaweiaong eioet beacbaidenaa BniebtMla dar

Hittelsdialtaien an die Studionlibliotheken, die in erster Linie den Mittt^U

Bchulen ingnte kommen, die Fonds diesor Institute erhöht werden? Diest^ Z- ilen

sollen, fbenso wie die Ausführungen Kukulas und Ortiiers, auf die Studien-

bibliotheken, diese Stiefkinder der Bibliotbeksverwaltang, hinweisen and die

Biehtnng andenten, die tn einem gedelhliehen Ziele fdbno kun. Za dem Ziele,

die die Grilnder dieaer Institute ihnen steckten: die Sammelbecken einer reichen

Auswahl der leitgenössischen literarischen Pro hiktinn tu werrien und dadurch

die geistige Regsamkeit der öEterreichischen I'ruviaz.Mi /ii fordern und zu stärken.

Daß eine reichlichere Aasstattang der Stadienbibliotheken auch eine sehr wohl-

tätige Entlaatnng dea Bnflefanapparataa derhaoptattdtiaeben Bibliotbeken bedenten

Wörde, kftme aatilrlicb nnr io tweiter Linie in Betniekt» wtre «ber anch einer

der sablreichen Grftnde, die Befonn der Btadienblblieibekian n «mpfeUen und

in beeeblewiifen.

PERSONAL- NACHRICHTEN.
(Desiderio Chilovi f.) Kam die Tätigkeit dfs am 8. Juni 1905 T»n«torbenen

Direktors der „Bibiiutecä iNazionale Centrale" in Florenz zwar uar dem italienischen

Bibliotbekaweeen tognte, an ?erdient der Tod diaaea Dojena der italieniadien

Bibliothekare dodi aoeh in dienen Blittem verieichnet m wecden, dn Chilotri

der Geburt nach ein Österreicher war: er wnrde im 23. Mai 1835 in Tajo bei

Triftit p.'horei! und besachte in den Fflnfzigerjahren des Torigen Jahrhanderts

die Lniver^ität in Wien. Seine außerordentliche u Verdienste um alle Zweige des

Bibliothekawcaena dnd von Dir. Schwenke im Zbl t Biblw. (XXII 848) nnd ven

Morpnrge im Ball. Pnbbl. ital. 1905, Ho. gebahrend her?orgehoben worden.

An dieser Stelle sei nnr noch nnf eine seiner letzten Arbeiten hingewiesen, einen

von Biagi in St. Lonis vorgelesenen Brief an den Knngreßbibliothekar Ptitiiara,

in dem Chilovi mit dem liebenswürdigen P'euer seiner Ra^se auf die Xotwfiuii>:-

keit der Yertiefang jener Beiiehongeu hinwies, die aaf einen in geraeiiisameu

Interemen wonelnden nnd femeinaune Ziel« nnatrebenden, aUe Bibliothekaro

omfaaaendon, intemntienalon Yarband hinarbeiten.

(Univeraltlts-Bibliothck in Wien.) Dem Bibliothekar Regierungsrat DoktOf

Wilhelm Haas wurde der Urden der Eisernen Krone III. Kla?'»' verliehen. —
Die Amaiiuenses Ür. Michael B a r g e r und Dr. Johann B o h a 1 1 a wurden lu

Skriptoren befördert. — Der Praktikant Julius Stockinger wurde zum Lehrer

der nngariecben Spraiohe an der Uni?eraatit in Wien beatellt. — Der Praktikant

Dr. Friedrieb Hrozn^ hat sich fBr aemitische Sprachen mit besonderer Be-
rücksichtigung der Keilscbriftforschnng an der Univt rsität Wien habilitiert. —
Der Praktikant Dr. Ot^kar v. E s c h e r i c h hat den Bibiiotheksdienst verlassen.

— Der im Dienste des ibtiluto aubtriaco di stndi »turici iu Rom beurlaubte

Digitizcd by Google



— 199 —

Piaktikant Dr. Ignaz Philipp Den gel hat sich fQr allgemeine Gaidiieltto dtr

l{*:uzeit an der Uuivertiität Innsbrack habilitiert.

D«r Kanileigehilfe Ignat Sil « b o r wsrd« tun proTiaoriMbM AmuMUMii
ae. der BibUothek dar montaniBttadiaB Hocbaohnle in Pnibnm amniit'

VERMISCHTE NACHRICHTEN.
(Bibliothekarische Versammlungen.) Die Tom Vorsitzenden Abteilaoga»

Diii'ktor Schwenke geleitete VI. Versammlung d e u t s c h e r Bibliothekare

fand am 14. und 1.5. Jani 1905 in Posen statt. Die Keihe der Vortragenden er-

Gfihete F o c k e-Puseii, der einen sehr instraktiven Bericht über Geschichte und

WirktMuMt dar von ihm gdeitetaii Kaiaer Wilhelma-Bibliothek abatatteta. Dm
K«ni|ittnkt d« Beratong bildete die Fnge der einheitlichen Katalogisierung «nd

des Zetteldrncks. Das Referat hatte P a a 1 z o w-Berlin, I ib Korreferat E r m a n-

Breslau iihernommpn. Nach einer lebhafter Generalileluittc wurde schließlich

eine von den beiden Referenten und dem Vorsitzenden ?äreiubarte Entschließung

angenommeD, in der der prenfliaehen ünterriehiarerwaltang der DMik für die

Begrfindong der Untemehnrangen dea GeMmtkatalogs, der Anakonftiatelle der

detttaehen Bibliotheken and der Inkunabelkatalogisierung «nageeproehen, die Za-

tiehong dtr übrigen Bundesstaaten zu dieben ünteriiehranngen als unerläßliche

Bedingung ge^tellt und endiicli die Drucklegung dea Gesamtkataluges befürwortet

wurde. In der von Schwenk e-Berlin eingeleiteten Debatte Ober die Babatt-

fnge wnrde beiehloiseD, auf einer einbeifUeb dorebgefülirten Babattsiifer

zn bestehen. Bin Vortrag W o l f s ti ag i-Berlin ttber die Organisation des

Bibliothekswesens in den Vereinigten Staaten, eine Frucht f;einer vor-

jährigen Anierikareise. und eine historische Skizze G e i g e r s-Tübingen über

den Göttiuger Bibliothekar J. D. Reusa (1750—1837) schlössen die Verhandlungen

des Biblietbekartngee anregend ab. — Die XZVIIL Tenammlong derengliieben
Library AsBodation fand Ten S2. bia SA» Angaet in Cambridge itatk; der diee-

jährige Vorsitzende der Vereinigung war Francis J e n k i n s o n, Universitäts-

Bibliothekar von Cambridge, der in seiner Eröffnungsansprache ein Bild seines
*

großen Vorgängers Henrjr Bradshaw entwarf. Darauf sprachen P i u k über die

eiaten ftafii^ Jahre der Yolkabibliotbek in Ctmbridge und Aldie Ober die

Organisation der Cknbtidger Unirenitita-Biblielbek. Der im Togabre gebildete

AoMcfanB, der die Wege ermitteln sollte, auf denen eine innere Veredimelsong

des Öffentlichen Erziehnngs- und des Voik8bil>liothekswe8en8 gefunden werden

sollte, legte seinen Bericht vor. der Errichtung von Jugendbibliotbeken und

Eiuiührung gemeinsamer Beratungen von Bibliothekaren und Lehrern forderte.

Tortrige Aber Bnebelnb&nde, aowohl naeb ihrer konetAatbetisdien wie ibrer bneh-

hjgienisch'->n Seite hin von D a v e Q p o rt-London, M a t h e w s -Bristol and

C h i V e r s-Bath, emllicli eine Vorlesung fibrr die hist(»risclie Entwicklung der

Bucheraofstellung, in der der Vortragende (' I a r k-Cambridge kaum mehr bot,

als einen Auszug aas seinem vortrefflichen Werk ^l^he Care of Books", schlössen

die Verbandlungcn des ersten Taget Ab. Der 28» Angast wnr fast anssdilieBUeb

Tereinafragen nad Idulea Bibliotbekiaagelegenbeilsn gewidmet Am letaten

Tage Warden swei Punkte znr Debatte gestellt: die Vorteile der Errichtung von

Zeitnngsrftamen and der Autrag, Bibliotheken auch an Sonntagen offen sa halten.

8*
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Die Dftbfttt» w»r steUeinrriM riemHeb tempertmeatvdl «ad endete mit dm
Annahme des Antrages, eigene Zeitnngirftome so errichten. Der Antrag aof

Öffnung der Bibliotheken an Sonntagen kam nicht zar Abstimmnn^. Aaf den

wichtigsten Programuipunkt der Versammlung, die Anträge eiiu-s aus Biblio-

thekaren aod Architekten bestehenden Komitees in fiesag aut die Errichtung

modemer Bibliotheksbraten, wird noeh laTfleksQboinnien idn. — Beide Ter*

aumnlnagen» lowobl ii« deiriaeb« als dia angliaehe, bMebifUglni «ch mit der

Anregung der amerikanischen Bibliothekare, internationale Besdireibnngs- and

Katalogisierangtregeln heraaesageben aod reriafitea eine dieean Plaae gänstige

Kntechließnag.

Aa Stalle des ia den Bnheataad tialeadea Pioflnaafa Aagoal Wilmannt

itt Piafanor Adolf H a r n a c k zum Genaral-Direktar dar Berliner königlichen

Bibliothek ernannt worden. An dieser Ernennong sind zwei Dinpe erfreulich: daß

sie so rasch kam und daß die Wahl aaf einen Mann fiel, der auf einem keines-

wegs eugbegrenzteu Wissensgebiete, der Kirchengeschichte, heute unbestritten

die ftthranda Bolle t^elt. In seinen saUretchen Werken, vor allem ia saiaer

aasgaaaiohaaten pGescbichte der altebrlttiidian Literatnr bis Easebius* hat er

spiiien Namen den besten Namen zugesellt, welche die deutsche Gescliichts-

forschung kennt, mit seinem „Wesen des Christentums" Beifall und Widerspruch

eines internationalen Leserkreises gefunden. Aber es fällt schwer, zwischen

Haraaek's iristenichalUieben Erfolgen and seiner Emananog sam Leiter einer

* dar grOfiten earopUsebaa Bibliotbekaa einen Zasammenhang sa entdaekan. Za-

nächst drängt sich eine gewisse Analogie mit dam Wechsel in der Leitnng der

Pariser Natiunalbibliothek auf, die Bibl. Grolig an dieser Stelle treffend glossiert

hat. Aber der Fall liegt hier andere. In Paris hat man sich nicht gescheut, der

grftfitan Kbliottak das Kratinaats ainan Homo ignotas als Direktor su geben,

ana keinem anderen Grande, als einen nnbeqnemen OBnstling gut an Toraorgea.

In Berlin will man die wissaasebaftliche Bedeutung der königlichen Bibliothek

dadurcli illustrieren, flaß man einen Gelehrten ersten Ranpes mit ihrer Leituii;^

betraut. Die euroiiäische Geleiirteugeschiclite zeigt, daß man damit einer sehr

alten Tradition folgte: so lange die Bibliotheken nichts änderet» waren, als die

in Tomebmer Stille nnd kltfsterliehar Abgesehiedenbeit gehegten Speieher dar

literarischen Produktion, entsprach es einem alten Herkommen, verdiente Gelehrte

an die Spitze dieser lubtitute /n stellen. Weuii,'er zu ihrer Verwaltung als zu

ihrer unbeschränkten Benützuiifj. Neuere Zeiten und mit ihnen der Uin^chwung

der wissenschattlicheu Technik haben die Bibliotheken ihrer uristoivruti scheu

Hission beraabt, and mit den alten Bibliotheken warde ancb der alte Bibliothekar

SQ Orabe getragen. Warden jene Teraraltangsimter, so worda dieser Verwaltaags-

beamter. H&lt man nun heute noch an der alten Tradition fest, einen Gelehrten

zum Leiter einer Bibliothek zu berufen, so kann man das nicht st lilociithin als

Anachronismus deuten. Besser vielleicht als einen Trutest gegen die Demokratisierung

man kaan es ancb Amerikaaisierong nennen— der Bibliotfaekspraxis, als einen

Protest, der in dem Weasebe begrfindet ist, dafi die Auswahl des Wissenschaft*

liehen Materiales, das die Bibliotheken dem Publikum vermittehi. von eii>r

kritisch' ii Hand ffetrofTen wirti. Jeder Bibliothekar, der Wert darauf lei,'t, als

witiSenschalllicher Beamter einem wisäenscliaftliciien Institute anzugehüreu, wird

diesea Wauscb teilen. Aber er wird sich befremdet die Frage vorlegen, ob denn
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nicht in Kinem aus dem weiten Kreise seiner Fachgenossen eine so harmonische

Mischang adininistrativer und wisseuscbaftlicber Befähigung gefuaden werden

HmU, dafi er geeignet wira, Mdi 4i« grO0t« Blliliotiiek gat .n Mti«« B«l,

der Bflsetning der Direkioratelle dar enten Bibliothek einet Reiehee gerade Ton

Bibliothekaren abzusehen, maß in diesen ein Gefähl wecken, das nn Beschämung

grenzt. Und wenn schon die Empfiiidangen eines ganzen Standes keine Schonung

Tcrdienen. so Terdient doch die bibliotbekarieche Erfuhrung, die aduiinietratlTe

ud techsiMbe Gewandtheit, die fall nur in jahrelanger bibliothehariicher^Tätig-

keit erworben werden kann, nieht als qnantit^ negligeable eiagfeiehilit an werden,

wenn die Eignong eines Hannes som Leiter « in« r Bibliofhok geprfift werden

(•oll. Es hat siel) ja manchmal pezeig^t, daß aucli Laien Oberraschend schnell in

eiu neaeb Gebiet eich einarbeiten kOnnen. Und es soll nicht geleugnet werden,

dsfi ein Ton Traditionen ungehinderter Geist einem VerwaltungsmecbanismuB eine

w^Mtige Frlecbe und Freiheit einfttfen kann. Und ein Gelehrter Ton so

ttnprfloglicber Auffassung und von so universellen Neigungen, wie sie den

neuen Leiter der Berliner königlichen Bibliothek auszeichnen, mag Gelegenheit

Srenug finden, sich in einer ihm bisher fremden Wirksamkeit neue und schöne

Ziele zu stecken. £s gibt dafür Beispiele. Öfter jedoch bat die Vorliebe, Laien

an die üintte foa Terwaltongsressoria an steilen, an herbra Batttnsehongen

gefllirt: die Wisienaehaft hatte einen Namen ?«i]or«n, ohne dafi die Bibliothoks-

Verwaltung einen gewonnen hätte. Und diese Euttftuschungen sollten die Vor-

sicht der Behörden in der Wahl ihrer Vertranensminner sch&rfen. Vestigia terreot.

In der oben anpe?pigten von Prof. Pocke besorgten Festschrift zur Be-

grüßung tier Vf. Vtr^;i^lllllun»: tieutüclier Bibliothekare in Posen findet sich uuch

eiu vom Buebhäodier Joset Julowicz herrührender .Aufsatz: |,Die poluischo

Bibliographio in ihrer Bntwleklnng nnd ihrem gegenwlrtigen Stande*. Jolowiea

f&brt in diesem .Anfsata nieht nnr die Autoren polnischer Bibliofraphien and

BüchtTverzeichnisse an. sein Ziel ist vielmehr eine gedrängte Übersicht über die

gesamte polnische Literatur zn bieten, soweit sie sich mit der Büchcrkunde im

weitesten Sinne beschäftigt. Da gerade aas dem Österreichischen üebietsauteil des

ehemaligen Kteigrddms Pirfen «in« bosoadera aahlreiche Grnppa ferdiwter

BehriltsleUer sich mit bibUographiacfher Forsehnng besdiifUgte, sei an dieser

Stelle nochmals anf den gut orientierenden Aufsatz Jolowicz' hingewiesen. Mit

einigen Worten sei aber noch der besonderen Verdienste gedacht, die sich die

Beamten der UniTersitüts-Bibliotbek Krakau jederzeit um die polnische Buch-
lad Bibliothekageaebichte erworben babeu. Drei Namen ragen vor allen henror:

Ssmael Bandtkie; .Historya drokarA w Polsce' (Oesehiehte der Drackkonst in

Polen, Krakau IPGtJ). „HistoTja drukarh Krakowskich" (Geschichte der Krakauer

l>racke. ibd. IHlö) und „Historya bibiioteki üniversytetu JagietJon^kicgo" fGe-

«chiciite der jagellonischen Universitäts-Bibliothek, Krakau 18-'l). IMe Inbliu-

graphiscbe Tätigkeit. Wludislaw Wistookis wurde schon euiuiul iiier ruiimeud

kerrorgeheben (17. 48) nnd das seiner VoUaadnng entgegengehende grofiartige

Werk Karl t. R>itr eichers ,Bibliografia Polska XIZ. aUlecia" (Polnische

Bibliographie des 19. Jahrhunderts) mit seinen Portsetzungen wird den Namen
•eines noch rüstig weiterschaffendea Autora der Nachwelt erhalten. Wenn diee«
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polnisrhe GesaintbibliuKrapliie ahifcsrhlosspn sein wini, li;it Kstreicher seinem

Volke eio Werk ge&cbenkt, dessen sicii, wie Julowicz mit Uecht bemerkt «kaom

Mn« andere Nation rithmen kada*.

Charles Härtel, Beamter der Koogreßbibliotbek in Waibingteo« aeadet

uns den Sooderabdmek aeinet im pLibrary Joaraal' TerOffentUehtan Attfraiias

M€oninion noani in German: wbj thay naad nat ba eapitaliiad*. üni daa Ver-

fahren der Kongreßbibliotbek, die deutsche Sabstantira darcbwegs mit Minaskeln
druckt, za rechtfertigen, weist Martel gestützt :iuf eine sebr umfangreiche Literatur

nach, daß der Gebrauch der Majuskeln bei deutschen Substantiven ver-

b&ltaiimäßig jung ist, da er nicht vor dem Ende des 17. Jahrhunderts allgeuieiu

iat Gagaa lahlTeiche Angriffe konnte Martel mit Recht daa fegaeriaefae Var«

h&ltnis anfOhren, in das sieb eine Reihe ^ehr namhafter deutscher Germanisten

lam Gebrauch der Majuskeln gesetzt hat. Und die Kongreßbibliothek befindet

sich mit einer Anzahl Redaktionen führender deutsclier wissenschaftlicher Zeit-

schriften in sehr gater Gesellschaft. Martel hätte aber den Wert seines sebr

vardianitrollan Anbataai und die KongraAbibliothak den ihm lobanawartan

Badlkallsmaa «rhfthan kVnnen, wann aia ihrai Bafonnaifer andi anf ain ihnen

näher liegendes Gebiet aasgedehnt hätten. Wamm setzen die Amerikaner rieh

nicht auch für die Abschaffuno^ der bei englischen von Ki^ennamen abgeleiteten

Adjektiven gebräuchlichen Majuskeln ein? Warum aGerman'',„Euglish'', ,American*,

waram nicht »german**, ,english^ „american*? Der Engländer W. P. Coartnay,

denen „Ragiatar af national bibliographj* Mi. Martel aaltsam gaang Boban

einigen skandinavischen Büchern in einer Liata »daataaber Poblikationen" anfährt,

ist nicht nur gegen den übermäßigen Gebrauch von Majuskeln in der deutschen

Sprache, sondern auch gegen den in der englischen Sprache üblichen aufgetreten.

Warum wollen die Amerikaner englischer sein als dieser Engländer ? Neuerdings

findet sieb in der angliaehen Liiaratnr der 15b1icha Urae, aolcha A4)aktiTa, wann
sie noeigenttieh gebraneht Verden, mit Minuskeln in sehraibaa. Also aRoraan*,

„Gothic", wenn von Römern und Gothen, aber „roman", „gothic", wenn etwa

von der „römischen* od'T «1er „gothischen* Type die Rede ist. Ein vieiver-

flprecbeuder Anfang, den krüftig fortzusetseu die Kongreßbibliotbek sich nicht

eehenen soUta.

Der 41. Katalog von Jaeqoes Rosentbal in MQnchen (Preis 3 Mark)

ist vom Herausgeber seinen Freunden nnd GOnnern gewidmet und gehört un-

streitig zu den reizendsten Antiqoariatskatalogeo, die uns in den letzten Jahren

in Gesichte gekomman sind, raisand nicht nur dnreh sdnan Inhalt, aondam aac^

durah den reichen Büdarsdimnek, dar ihn aaasatehaet. Er aatbllt 64 Stammbfiehar

ans dem 16. bis 18. Jahrhundert; da ein Teil daTOn aus Österreich stammt und

zahlreiche Eintragnntren tie lent'mler Männer unseres Vüterlandes enthält, gewinnt

der Katalog für uns noch an Weit. Wir heben unter den Stammbüchern folgende

hervor: Nr. 7: Stammbuch eines Job, Zorer aas Neubarg i. Pf. mit vielen Ein*

trafinnf^n aas ftshwertbarg in OberOstorraieh 1607^1909. — Nr. 17: Stammbach

des Statltsehreibers iv Weis Hass Heinrich Sumating< r aus den Jaliren 1635^8

mit zahlreieiien Eintragungen aus Wien. Linz, Ybbs und Wels und 16 in Farben

ausgefahrteu Wappen (469 M.) — Nr. 18: ütaiumbucb eines stad. tbeol. Lucas
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Sdlcr am KroniUdt mit ea. 80 BtntraguigtB Ton «ngariwh«» md riabm-

bflrgiscben Stndeoteo, die grieicli dem Besitzer in den Jahren 1639—42 in Königs-

barg i. Pr. stadiertei). (200 M.) — Nr. 23: Stammbuch aus dem Ende des 17. Jahr-

handerts mit reichen Eintragungen Siebenbürger Stadenteu. — Nr. äl : Stamni-

bncb eines gewissen Dürner aas Kasebaa 1769—82 mit Eintragangen ans Pest,

Pnf «sd PreSbwrg. (50 M.) — Nr. 45: BUmmboeb aioet Baron Widmann rat

Meabnrg a. d. Donau aus den Jaliren 1790—1831. (60 M.) W« tulen wir aber

nnseren Blick aus dem Engeren ins Weitere, so ist wi hl die Perle der Saromlang

Nr. 40. das Stammbuch eines gewissen Brack aue den Jahren 1782—5 mit Ein-

tragungen Ton Goethe, Herder, Wieland, Mendelssohn, Lichtenberg, Kästner,

Maler Anton Oraff und aadaror bedeatendar Hianar des 18. Jalkrhaadarti, daa dan

für eia SUunrnbaeb aHardiago sehr boban Proia Ton SfiOO Mirk bat M, W.

Anläßlieb d<a 12Qüftbrigen Bestehens ibraa Anti^oariate» bat die Finna
Josof B a r & Komp. in Frankfurt a. M. einen Tomehm ansg^estatteten Jubi-

läumskatalog (Nr. 500) «Handschriften und Drucke des Mittelalters und der

Benaiannoe" beraosgegeben, der den cablreicben Katalogen, mit denen eine

Beihe Antiqaar« antpittcbavollera Bftcbonanmlar Terwttbttt«a,.in nühti nadbstobt

Aas den 33 Handschriften leicn dU Kammom 1 (ein BreTiariom saec. XI) und

5 (Glanvilias De proprietate rerum, franz. Hs, saec. XIV.) hervorgehoben. Das

Hauptstück der Wicgendracke ist da^i Psalteritjrn Bursfeldenae aus der zweiten

Mainser Offizin. Ks \tt jenes Exemplar, das aus dem Besitze des zuletzt in

Xftraton wobnbaftan Grafen Weiterholt-Qjfenbarg naeb England kam, wo es die

Firma Beer beiSotheby nm 4000 Pfand Sterling erwarb, am es jetzt um 96.000 Mark
anzubieten. Der für die Äufänpe der Typofrraphie bedeutsame Druck wird wobl

ebenso den Zug nach dem amerikanischen Westen teilen, wie zahlreiche

andere Denkmäler der Bucbdrackerkanst. Ein zweites, für die ersten Wanderungen

der Typographie wiebtigea Werk ctellt Nr. 127 dar« der YoeabaUuriaa Kz qao,

jener mit der KatboKkon-I^ Oalenberga borgeetdlte EltTiUer Draek des

Beebterroünze (M. 4500). Ein bisher nnLekanntes aus einer Mdnzer Offltin

stammendes BreTiarium (Nr. 203 M. 500) und die Biblia boemica des Martin T.

Tiflchuowa in Kuttenberg (Nr. 186 M. 2500) seien aus der stattlicben Fälle der

angebotenen Werke noeb berrorgehobeo. Ein gnter Druck nnd eine Ansafal

Beprodnktionen eidiem diesem Katalog einen danenidea Wert Die Prdae aind

IBr die Neigungen angemein opferirilliger Sammler bereehnet.

Das k. u. k. K r i
u' ^ r c h i v mit seiner n??.000 Bände zililenden

Bibliotheks-Abteiluiig ist aus dem Kriegsministerium Ani Hof in daa vormalijje

Gebäude der nach Mödliug übertrageneu k. u. k. Technischen Militärakademie,

Nenbao, Stiflgaase 2, ftbeniedelt.

Das detarreiebSccbe Hof- nnd Staatsarebiv in Wien hat in einem

aeiner Sile eine permanente AassteUang seiner bemerkenswertesten Dokamenie

eingerichtet, über die ein von der Archivverwaltnng soeben herausgegebener

besonderer Führer (Katalog der Archi?alienausstelluntr des k. und k. Hati»-,

Hof- nnd Staatsarchivs) anterrichtet. Er beschreibt die eiuxelnen zur Au>>. tellniig

gelaugten Didtninen^, mit Literatnrangaben v. s. w. Die Ansatellung vergogiu-
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«trügt' «inen mehr »Tf tastendjlhrifen Zettnwni: das fraheste Stück gehbri dem

Jahre 816. da» jüngBte 1861 an. Zu dem permanenten Kern der Ausstellung sollen

noch wechselnde Sonderansstellungen solcher Stücke treten, die jeweilig — etwa

aus Anla£ eines Jabil&omi oder dergleichen — you aktuellem Interesse sind.

Der Betrieb einer moJeinen Bibliothek erfordert eine nicht peringe Menee

von Kinrichtungsgppen=täiulen aller Art. <leren Beschaffang bisweilen mit großen

Schwierigkeiten verbunden ist. Aber auch von Seite der Leser werden genaf^ oft

die «bsondwlielnten AnfrageD gestellt; ein got »oegestottetei Naeheeblage-

werkehen lYogelaberg'sUniTereal-Bezagsquellenbneli, Leipiig»

Obl» 1905, enreiat eich für dieu Zwecke ele lehi brancbluff.

Zu den vorhandenen bibliographiicheii Hilfsmitteln itt ein nene« binzn-

gttreten : Wer ist's, /.eituenoFseiilexikon von H. !> e <j e n e r, eine Znsammen-

Stellung aller irgendwie im Öffentlichen Leben stehenden i'ersönlichkeiteD nach

Art des englischen «Wbo's Who". Außer dem Kamen werden Angaben Aber

Stand und Titel, Ort nnd D^tam der Gebart, Eltern, Bildongsgang, Schriftee,

Parteittellang n. a. w. gemacht. Unter den Beigaben iet auch ein Verseichni«

Ton etwa 2600 modemeD Pseadooymen eamt deren LOiang herTonaheben.

Das Antiquariat J. Heß in Stuttgart (früher in Ellwangen) hat die Biblio-

theken des weil. Keijieruupsrates Prof. Dr. H iiier in Graz, enthaltend Rechts-

wissenschaft, insbesondere iStrafrecht, und des weil. Prüf. Wolf v. GlanveU in

, Gm, kircbeoreditliehe Literatnr enthaltend, erworben.

Die Vorsdillge dei dentsehen Jaristentaga fftr die Art der

AnfQhrun^' von Hechtsquellen, Entscheidungen und wiaaenaebaftHchen Werken

(Berlin, 1905, Guttentag) sind auch für den Hildiothekar von Interesse, der in

absehbarer Zeit erwarten kann, an .Stelle der buntesten Mannigfaltigkeit und

Uudeutlichkeit der Zitiite auf den Besteilscheinen eine einheitliehe and klare

Zitiermetbode treten an «eben, bia atch dieae in den jnriatiaeben Fadikrelaen

eingebfirgert babeo wird.

(Bibliotheksmuscum.) Archivar Dr. G o 1 d m a n n hat Reenlative. Eutlehn-

ond Bürgscheine der Stadtbibliutbeken von Leipzig und Frankfurt a. U., simt-

liebe ans der Hitte dea vorigen Jahrhnndecta atammend, gespendet

(Zur Beachtung.) Abonnenten, welche die „Hitteilnngen" nicht vollständig

gesammelt haben und nur einzelne Nummern derselben besitzen, werden höflich

ersacbt, dieselben der Redaktion zur Verfügung zu stellen, da dadurch die Zahl

der wenigen noch vorhandenen Exemplare der ersten vier Jabrginge vergrOfiert

würde nnd Ar daa Tereinaorgan nene Abonnenten gewonnen werden kSnnten.
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MITTEILUNGEN
des

Osterr. Vereins für Bibliotheksvveseu.

IX. Tiilirffan?. Wien, den 30. Dezember 1905. Nr. 5.

Ein verschollenes Buch.

In seinerlitonurhiBtoriscbwiebibliographisch gleicb Terdienstlioben,

auf umfasBeoden bibliothekariscben Studien beruhenden Dissertation

.BobinsoB in Dentsehland bis inr Insel Felsenbarg* (Hannover 1892);

welebe Hermann Ullrich (»Bobinson und Bobinsonaden", Teil 1,

Weimar 1898) allerdings noch yielfadi berichtigen wie ergftnsen konnte

und können wird, zitiert Augast Kippenberg S. 87 ein in Nflrn-

berg 1789 f. erschienenes Totengespräch zwischen Telemach und

Robinson und ffigt bei: ,Daa Buch war leider nirgend mehr zu

finden.* Seit Jahren bemüht, als Grundlaf^.' für eine wissenschaftliche

Bearbeitung der in ihrer literarischen und nberhaupt kulturellen Be*

deatuDg vorläufig kaum einigermaßen gewürdigten deutschen Toten-

gesprüche zunächst das gesamte, außerordentlich weitschichtige, durch
^,

Nachdrucke, Nachahmungen u. dgl. noch ganz besonders verwickelte

Material «^'än'/.licli kennen zu lernen, und daher eine Uil)liothek nach

'ler aitiieru auf ihren IV'stnnil au Totengespräohen pnlffiit], ohne aber

je dem zwischen Telemach und Robinson zu begegnen, habe ich

endlich im Herbst d. .T. das schon verloren gegebene Buch in der

mir durch unseren Kollegen P. Friedrich Fiedler freundlichst

ersehlossenen Bücherei des Stiftes Admont (Signatur 49— 1'"^ auf-

gefunden. Die folgenden Zeilen mögen den Fund kurz beschreiben

und, soweit tunlich, erläutern.

Das Buch, 3 -f- 184 Seiten stark und wie die große Mehrheit

aller Totengespräche in Kleinquart, fflhrt. ebenfalls nach herkömm-

lichem Schema, den Titel: «Wundersame Erzehlungen aus dem Reiche

derer Todten, als Telemaque, des Ulyssis Sohn, und der berühmte

Eagelländer Robinson Crusoe, einander daselbst angetrofTen, Worinnen

das meiste, beste und merkwürdigste, was von diesen beyden Personen

geschrieben, enthalten ist; ihre Erzehlungen aber mit vielen nach-

1



dencUicheD, sebr enriosen, Amnerckungeii und BefledooMi uotermiBcht

sind, dergestalt, dafi Leute, welche bey Hofe oder sonst io der Welt, flir

Glflek suebeo, oder auch weite und gefiUirliche Beisen thun mUsna,

die herrlichsten Begeln und Lehren, samt Kachrichteo von denen

wundersamsten Znftllen alhier finden. Durchgehends Oberaus anmntiug

und nüzlich zu lesen. Franekfort und Leipdg, sa finden bej Adam

Jonathan Felfieckers sei. Erben, Anno MDCGXXXII.*
|

Was znn&chst die Firma Felfiecker anbelangt, so figuriert

sie bereits im 17. Jahrhundert und dann durchs 18. als Verlag

besserer UnterhaitungslektQre. Aus den Verlegern der Werke Grimmels-

hausens, dann aus Kippenhergs und Ullrichs Bibliographien läßt sich

ein Stammbaum dieser Buchhändlerdynastie aufstellen. 1670 Wolf

Eberhard, 1684 f. Johann Jonathan Felüecker; 1695, 1701 Johann

Jonathans sei. Erben: 1713, 1720, 1728 f. Adam Jonathan; 1735.
j

1738, 1758 dessen sei. Erben; und immer Nürnberg als Verlagsort.
;

Dazwischen aber erscheint 1737: ,De8 Welt licrühmten Engelländers i

Kobiiison Crusoe Lelien u. s. w.*, ein Nachdruck der ältesten (Ham-

burger) Übersetzung ^bey denen Fleßeckerischen Erben* in Frank- i

J'urt und Leipzig, ganz wie unser Totengespräch. Noch 1765 und
j

1773 kehrt bei deutsclieu Robinson-Übersetzungen der Verlagsvermerk

»Frankturt und Leipzig, in der Fellieckerischen Buchhandlung", dann

1782 , Nürnberg, in der Felßeckerischen Buchhandlung' wieder

(vgl. Ullrich S. 50). Wenn im letzten Falle nicht ein an und für

sich ganz plausibles und schon durch das üucli selbst nahegelegtes

Verleger- Pseudonym (nach Art von ,Köln, Peter Hammer", vgl. meiae

.Polenliteratur* 1 : 142) vorliegt, so ist der Komauverlag Felßecker

trotz wiederholten Wechsels seiner Leitung als mindesteDS 112 Jahre

lang in Nflmberg ansässig bezeugt. Ob dann unser .Frankfurt und

Leipzig" wirklich eine zeitweilige Ortsrerftndenmg oder eine Filiale

oder den Sitz einer Nebenlinie anzeigt oder etwa nur eine sehr

beliebte, die Namen der zwei Buehfaftndlerstädte par eaeedten» ver-

knöpfende, bis auf Schillers »Bftuber* und darflber hinaus reichende,

besonders •bei Nacbdmckem und sonst lichtscheuen Verlegern be-

liebte Fiktion, läßt sich schwer entscheiden; doch Termute ich des

erstere, weil Kombinationen fingierter Ortlichkeiten und wirUidi

existierender Verleger in Bachtiteln nur selten vorkommen.*) Übrigens

*) Die 1720 in „Fnnkfiirth ond Leipsig" ohne Angebe einee Verlege

ertehieneoe „fünfTto Auflag. " des ersten Teils des Robinson (Ullrich S. 47) ist

mnirliolierweise (Ullricli 8. 52) tatsäcMich Tt>n Adam Jonathan Felßeclier in

Nurnlierg v rlect worden. — Die Zahl der in «Fraukrart and Leipxig' verlegte»

i oteugespriicijo ist Legion.
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ist es sehr eildfirlicb, daß unser Buch, das durch seiue AuszflfTe aus

Telemach und liobinsoii uud durch enthusiastisches Lob beider die

Neugierde des Publikums aut diese Werke lenken mußte, gerade bei

Felßecker erschienen ist, welcher Verlag seit 1720, dem Jahre der

ältesten Übersetzung, eine ganze Reibe tod Aasgaben des efsten oder

des zweiten Teiles von De Foes Roman heransbraebte: 1720, 1728,

17S1 (?), 1785, 1787 (s. oben), 1788, 1755, 1758, femer (s. oben)

1765, 1773 und 1782, dazu noch 1729 die deotsche Übersetzung der

Robinsonade von Philipp Qnarll. Wir haben es also hier mit buch-

hftndlerischer Reklame ehnrflrdigsten Alters zu ton. Vielleicht ist

anefa die eine der beiden dem Totengesprileh zeitlieh Toraagehenden

Übersetsongen des «Telemaeh*, die Ton Talander (as August Bohse)

1722 im Felfieckecschen Verlag erschienen ; die andere Ton L. E. von

Faramond (rekte Phil. Balth. Sinold gen. Schutz) verlegte (1788 wer?),

1741 Peter Conrad Monath in (wiederum !) »Frankfurt und Leipzig.*

Zieht man die ungeheure Beliebtheit der Qattuog des Toten-

gespräehs einerseits, andererseits den Umstand in Betracht, daß in

unserem Falle die Trftger des Dialogs nicht, wie fiblich, historische

Personen, sondern (nach den alten befolgten Muster BoUeans und

Bodmers) Romanhelden sind, so mufi diese Reklame als originell und

zweekmäfiig bezeichnet werden.

Übrigens folgt der Dialog Telemach-Robinson in seiner ftufieren

Ausstattung wie in allem anderen Ängstlich der durch David Fa8-

manns «Oesprftche im Reiche derer Todten* (1718—40) begrUndeten

und beim Publikum so Überaus gut eingeführten Tradition'). Voran

geht der übliche abgeschmackte Kupferstich: links tritt Telemach,

von Minerva mit Schild und Lanze beschirmt, redits (dem Titelbilde

des Romans*) nachgestochen) Robinson in seiner Fellkleidung auf;

im Hintergrund links Troja, rechts scheitert ein Schiff; oben auf

Wolken gelagert Aeolus und Neptun, zwischen beiden ein auf-

geschlagenes Buch ,FATA'. Eine Allegorie, welche alsbald in

der Vorrede dem ^geneigten Leser" erläutert wird: die allgemeine

Beliebtheit der beiden Romane sowie ihr sittlicher Wert hätten ,den

Aviorem des gegenwärtigen Werckgens auf die Gedancken gebracht

5) Vpl. vorläufig Rentsch, Lucianstudien (1895), Hirzel, Der Dialog (1895),

meinen ^Deutschen Pliilhellenismus'* (Euphorion, 2. Erg.-Heft ISUfi S. 79). meine

.Geschichte der deutschen l'olenliteratur" 1 (1900): 17, 36 1"., 44, sowie Studien

xar vergl. Literaturgeächichte 5 (1905): 330 f. ood die Lit«ratarangaben daselbst.

^ Tgl. Kippeoberg« Bibliographie I 1.

1*
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diese beyden Personen, welche in veischiedenen Stocken was die

Geffthrlictakeiten m See betrifft, gleiche FaUt gehabt« mit einander

an&nfSbreD.* Es sei hier nnr der «Kern aus beyden BQcbera, so tos

ihnen handeln, heransgenommen, alle Weitlftnffigkeiten aber, und

solche Dinge, die dem Leser im geringsten verdrlißHch fallen könnten,

sorgf&lttgst vermieden, dagegen die beybehaltenen Brzehlongen mit

denen schönsten lUflexionen and Düem-ten begleitet und aasge-

scbmQeket" Eine komische Verwahrung: ,Yersdiiedene Heydnische

Redens-Arten and Pauagtn hat man zwar, beym Tdeme^^ mit

beybehalten mfiSen, weil anderergestalt dem Werckgen ein grosses

FOn seiuer Annehmlichkeit abgelien wQrde. Allein indem man bißweilen

80 redet, als ob es würckiiclie Götter aud Göttinnen ehemals gegeben;

80 wird doch dabey ein jedweder gar wohl wißen, daß solche falsche

Gottheiten, nnd was dahin gehörig, anders nichts als Gedichte derer

alten Heydnischen Poeten.'

Zam Schlüsse versichert der ans anbekannte Autor, es mOsse

ihm «zn einer gantz sonderbaren Freude gereichen, wenn er höret,

dafi dieses Werckgen mit Yergnflgen und Applaugu aufgenommen

wird, wie solches Glücke schon manches Stücke von seiner Arbeit

gehabt". Nun folgt in der hergebrachten Manier eine kurze Erzählung,

wie sieb die beiden Zelebritäteo „\n einer gewissen Gegend des

Keiclies derer Todten' treffen und bekannt machen; dann beginnt

der Dialog, indem Telemach den Robinson wegen «sehr großer Fata*

bekomplimentiert, sich aber auch der eigenen Abenteuer rühmt, über

die Homerus und ,in deiien neuern Zeiten' Fr'nclon fjeschrieben

:

Kobiuson Itekrafiigt dies mit der Verniutung, es k<^ntiten von Feneions

Werk ,gar leichtiicii mehr uls hundert tausend Exemplariai s^yn

(hthifiret \vor<1en*. , indessen versichere ich Euch, daß von meiner

Lebens-BeM-liieibun«,' ei>enfalls keine gerini,'e Parthey in Englischer,

Frant'/.nsischer, Hoch- und Niederdeutscher Sprache abgegangen*); das

\Vei( k aber beynahe zweimal so starck ist, wie das, so von Eucli

handelt.* Und ^'anz unvermittelt: »Saget mir doch, mein Priiitz I was

sich die alten Griechen, zu eurer Zeit, vor einen PegrifT oder Ein-

bildung vom Fata gemachet liutien?« Damit ist der Dia- oder richtiger

der von moralisierenden oder lehrhaften Anmerkungen des Zuhörers

begleitete Monolog in Gang gebracht: Telemach berichtet mit

Du englische Oiigiual eiachien 1719 (ein S. Teil 1720), die erste

französische Übersetzang 1720 f.. die ente „niederdeotsche" (hoUftadiscbe) 1721

(1720 ?)-1722. Tgl. Ullrich 8 ff.. 29 f.. 81 f.

Digitizcd by Google



— 209 —

mancherlei törichten Rationalismen über sein»^ Abkunft, das Leben

des Ulysses, den trojanischen Krieg. Peneloj es üe Jrängnis, dann (von

S. 5U anj, wie sein Fenelonsclier Namensvetter der Kalypso, teils

wörtlich nach dem Roman, teils mit starker Zusammenziehung des

Grundtextes, seine Reisen mit Mentor; S. 169 gelangt die Erzählung

endlich zur Ankunft Telemachs und Mentors bei Calypso, mithin zu

detii Pnnkte. wo Feneloiis Koman einsetzt, und bricht S. 183 mit

der Ankunft bei Idomeneus in Salent vorUiulig ab, führt also nur bis

in das 9. Buch, noch lange nicht bis zur Mitte des französischen

Bomans. Telemach schließt, wiederum in der Fafimaonschen Weise:

«Gleichwie aber die Zeit vor dieeesmal schon ziemlich verflosBeii

ist, und wir ermttden würden, wenn wir noch langer reden wolten,

ohne danwiechen auBZumhen ; also wird wohl nicht übel getan sejn,

wann wir, ich den Rest der Ersehlang, und Ihr, mein Flreund! das,

was Ihr von eueren Avanturm, zu sagen habt, bifl auf ein ander mal

anssetzen, doch aber ehestens deswegen wieder zusammen kommen.*

Sobiiuon : .Ich lasse mir euren Willen sehr wohl gefallen, will mich

auch tlglidi auf diesem Platze finden lassen, auf dafi, sobald als es

Euch beliebet, wir zur weitem Fortsetzung und YoUendung unserer

angefangenenErzehlungen sehrtitenkönnen.* «Hiermitnahmen TUemogue
und Rdbinton unterdessen Abschied von einander, und ein jedweder

begäbe sich an das Ort, welches ihm zu seinem beetftndigen Auf-

enthalt im Reiche derer Todten angewiesen ist*

Das Totengesprftch, wie es uns in Admont vorliegt, hat also

sein Versprechen, den Kern aus Telemach und Robinson zu geben,

nicht einmal zum vierten Teile eingelöst und verweist selbst auf eine

nötige Fortsetzung; der ungenannte Gewährsmann Kippenbergs (s. o.),

wohl Heintius, verzeichnet denn auch eine solche unterm Jahre

1740, welche freilich außerordentlich voluminös sein müßte, um im

gelben Verhältnis wie ihre Vorläuferin den restierenden Telemach

und den ganzen Robinson zu erzählen. Sehr erfreulich wäre es, wenn

etwa infolge dieser Zeilen der zweite Teil aus einer öffentlichen oder

{•rivaten Biltliothek auftanchte. Vielleicht auch hat noch ein 3. oder

gar 4. existiert; ich kenne Totengespräche in fünf und sechs Fort-

setzungeu ohne Wechsel der sich Unterredenden, z.B. das „Staats-

<H^spräch in dem sogenannten Reich der Todten zwischen Jacob

dem II . . . und Philipp dem V.* (Fran<'kfiirt und Leipzig, 174G f., IV),

das .Gespräch im Reiche der Todten zwisciien dem . . . Grafen von

Schwerin und dem . . . Fflrsten von Piccoloinini* (Frankfurth und

Leipzig, 1757, V) oder Christoph Heinrich Korns .Gespräch im
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Reiche der Todten, zwischen dem Pater Aiigelo. einem Jesuiteo, und

dem Kitter tod Moucada, einem ehemaligen Tempelherrn*' (o. 0. =
Ulm, 1774 f., VI).

•

Merkvflrdig, d&B ein BuelibSiidler fttr De Foe's Werk gende

jene Literatnrgattung mobilmacht, gegen welche die iweite (Leip-

ziger) deutsche Übersetzung des •Robinson* aosdraeklich als gegen

eine inferiore und geschmackvoller Leute unwürdige Lektüre polemisiert

(Vorrede, Sept. 1720) : .Daß Teutschland seinen Geschmack nicht

gants im Reiche der Todten gelassen habe, bezeuget der ungemeine

Abgang der Teutschen Übersetzung dieser vortrefflichen Begeben-

heiten, indem solche in wenig Wochen viermal gedruckt worden." —
Die Parallele mit Telemach hat sich schon 18 Jahre vor unserem

Toten gespräch dem Übersetzer von Teil III des »Robinson* (Amster-

dam 1721, Vorrede) aufgedrängt und aus tieferen Gründen, als dem

Vertrauensmann der Felßeckerschen Erben: Robinson ist »eine Art

von einem bürgerliciien Telemacho, dessen Zweck dahin gehet, daß

er die gemeinen Menschen zur Tugend und Weisheit leiten soli."

Die Entwicklungslinie des Totengesprftchs führt vom klassischen

Altertum (Lukian !) tlber den Humanismus (Hutten !) fort zum goldenen

Zeitalter der französischen Literatur und von da in fast alle euro-

päischen Literaturen; am gflnstigsten scheint der N&hrboden in

Deutschland gewesen zu sein. Olm ' Zweifel war hier zunächst der

Vorgang Foutenelles {Dialogues de Morls 1683) entscheidend, den,

wie noch genauer darzustellen sein wird, Gottsched übersetzte, Bodmer

nachahmte und Faßmann zuletzt vergröberte. Danehen abt^r kommt

gerade auch Fenelon in Betracht, auf dessen Autorität sich Faßmanii

1733 (177. EntrevtiH. lid. 12:10^ gegen mißgünstige Kritiker freilicii

f?elir ungeschickt beruft : ^gleiciiwie 'l^ r Autor des Telema»iutfS. welches

ohnstreilig ' i Fenelon. der verstorbene Ertz-Bischof zu Cambray ist,

sich nicht gesciiamet, in solcliem seinem berühmten Traktat Todten-

Gespriiclie mit einfließen zu lassen, zwischen Dir, durch lauciitigster

Miuos! und einem Babylonischen Könige, wie auch zwischen diesem

und etlichen seiner Sclaven, die man getödtet, und sie iiim zu seiner

Bedienung in das Reich derer Todten mitgegeben liat.*" Ungescliickt

ist dieser Appell aus zwei Gründen. Erstlich kommt im »Telemacii'

*) Das Werk war bekanntlich zaerst (1699) anonym ersclüeueu.
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(XVIII. Buch, Nachalimuug der homerischen Nr/')'.7 und des ent-

sprechenden Gesanges der Aeneis) ein Zwiegespräch zwischen Minos

und dem babylonischen König Nabopharzan gar nicht vor, sondern

diesem wird von Charon das Totengericht nur in Aussicht gestellt;

und zweitens hätte Fnßmann, wenn er schon die Gattung der Toten-

gespräche als eine unverächtliche darstellen und F^nelon als Zeugen

führen wollte, doch viel eher dessen „Dialogues de viorts, compoaes

ponr l'educatiun d\in jirince^ zitieren können, deren anonym zuerst

vier 1700, dann fünlundvierzig 1712 erschienen, vgl. ferner Barbier,

Dictionnaire des ouvrages anonymes ^1:949. Sie wurden 1773 ins

Deutsche übersetzt; Fenelons Autorschaft war Obrigens 1733 längst

kein Geheimnis mehr.
Dr. Bobert F. Arnold.

Ziffern and Streifliehter zu einigen die

Bibliotheksbeamten betreffenden Stondesfragen.

Der am 13. Mai 1. J. ttAttgeh&bfceo HaaptreraaminlaDg det österreichiBchen

Vereines für I^iMiotbekswesen sollte von Seite eines jQiigeren Aiig*'höri?en der

Beamteiischafl der k. k. UniversitätB^Bibliothek zu Wien ein Antrag auf ischaffung

eines allgemeinen Konkretnalstatas aller östorreichischea Universität«-, Stodieo-

ud MMtigeB Hoebsebnl-BibHothekeB, a«4g«ioniiii«n die galisiscbeii Biblioibekeii,

eiogebracbt werden. Leider unterblieb dieser Antrag äußerer Gründe halber»

and damit wurde nach der Ansicht des Schreibers dieser Zeilen auch zntnindestens

für längere Zeit die Gelepenhcit benommen, die für die k. k. Hibliotheksbeamten-

achaft, mag sie nun einen gleichen uder gegnerischen Standpunkt eiunebraeu, gewiß

bo«bwiehtife Frage der Sehafruiig eines EonIcretQabtatos in Bed« nnd Wider-

rede erörtern la können, üm in dieser Hinsicht nun aber doch den Stein tot

Rollen zn bringen, um ferner aacli die Gewißheit 7a schafTen, ob nicbt etwa ein

solcher Status bei der Oberbehörde schon bestellt, un i wenn er vorhanden, ob er

auch allgemein und bindend oder nur gelegentlich und vereinzelt als Richtechuur

genemBen werde, erlnabt iieh der Bdurelber dieser Zeilen diese Frage nnmittelbnr

som Gegenstande der«pnbliiistisdieB ErOrtemng ni machen. Begonnen werden

nOgen hiebei unsere diesbezO^^lichen Vorbringnngen mit der nachstehenden

Festlegung des Kernpunktes der ganzen Sache selbst, d. h. mit dem Versuche

der Aufstellnog des ungefähren Bildes eines solchen KonkretuaUtatus der außer-

galisbdicft Beamtm der k. k. Uaterriehti-Bibllotbeken

:
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17. Stidi, Dr. Wi«D, Bodk.-H.>B. 28./IV. 1868 1889 16

1«. Warnratb. Dr. Wien, ALd.b. R.-B. 1881 21

19. Kongusz Czernowitz, U.-B. 12./I. 1849 1877 2s

2U. Wolkan. Dr. Wien. U.-B. 21./VII. 1860 1889 16

21. Ziiigerle, V., Dr. Innsbrack. U.-B. 9./1I. 1854 1886 19

j
22. Eiehl«r, Dr. Gras, Ü.-B. IBß. 1863 1888 17

2:5. Mayer, Dr.
•

Wien, U.-B. 5./Xr. 1862 1889 16

24.
,

K»akascb, Dr. Wien, U.-B. l7./i. 18631 1880 15

IX. B a n

1 Billiger, Dr.«) Wien, Ü.-B. 7./II. 1861 1890 Ifi

2. Bohatta. Dr.«) Wien. U.-B. 2.pai, 1864 1890 15

3. Ahn, Dr. Graz, U.-B. 5./V. 1861 16

4- Lesiak, Dr. Graz. U.-B. 6./I. 1868 im 16

5. Klement Czernowitz, U.-B. 15./ VIII. 1859 1891 14

6. Schobert, Dr. Wien, T.-B. 6./Vni.l868 1892 14

7. pTTulk, Dr. Prag. U.-B. 1872 Oktober 1896 9

1 8. Wächter, Dr. Salsburg, St-B. SO/X. 1859 1886 19

(Mit lUUalMkuMÜM'tMil bU im
• 9. Handegger, Dr. Innabrnek. Ü.-B. 9./yiIL1868 1890 15 1

10. Holzmua, Dr. Wien, U.-B. 21./m. 1860 1891 14

"• Wakadinowid. Di. Prag, Ü.-B. 4./VII. 1870 1895 10

12. Dreßler, Dr. Wien. U.-B. 5./XI. 1867 1893 1-:

13. Walde, Dr. Iiinijbruck. U.-B. 30./XI. 1809 1893 12

H. Tobolka. Dr. Prag. Ü.-B. 21 ./VI. 1874 , 1897 8 ,

l.>. SchiAowits, Dr. Grai, U.-B. 5./Vm.l862 1895 10

16. Witasek, Dr. Graz, U.-r?. 17., V. 1870 1895 10

1 7 MUauKKä, UT. l»runii, 1 - -U. 1870 1897 B

18. Zmav^, Dr. Prag. U.-B. 1S71 1898 7 j

19. Eieeameier, Dr. Prag, U.-B. 1871 1898 7

20. CofUrdac, Dr. Cxernowits, U.-B. 7./n. 1875 1902 3 ^

21. .'Buttlar, Dr. Wien, U.-B. 29. /VI. 1873 1897 8

22. Köttiiiger, Dr. Wien, T.-B. 13.x. 1669 1897

23. Hanoi, Dr. Wien, T.-B. 31.; UL 1875 Aogast 1899 6

(mit 1 AeilalartMi^to)
1

24. Hargreittar, Dr. Inasbrack, U.-B. ~ 1900

*) llittterwtil» im BMptoi «nsabt.
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ioDwrbalb all«r Bibliotht'k.ibeamteD
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Elg«nthcb
fakttkrand« KaihsnsUU« nacb

des 0«*»iDtdi«niitjahreB
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laoMThalb

»llar

Bii>amt<>n

k 1 t

! 1930

1030

. 1929

- 1929

1931

im
,

1926

\
1930

, 1981

I
1935

• 1988

1988

1937

Hi3;>

1935

1987

1938

1938

1942

. 1987

I
1987

1989

b40

1931 Mai 1899 8 6 34. 23.

1929 1899 10 6 . 85. 15.

1929 1900 11 5 86. 16.

1932 JSaaer 1901 5 37. 24.

1929 1901 11 5 38. 17.

1921 1901 20 4 89. 5.

1917 1902 25 8 40. 1.

1929 1902 18 8 41. 18.

1926 Jinner 1903 16 3 42. 9.

iy28 • 1903 U n 4-'^. 13.

1929 1903 15 3 44. 19.

1980 1904 13 2 45. 22.

44.

86.

87.

52.

38.

18.

11.

39.

28.

33.

40.

45.

Jänner 1896 10 4.
'

46.

. 1896 b 10 47. 5.
1

47.

1
Mti 1896 6 10 48. 2-

l

41.

1 . 1886 6 10 49. 8. 42.

.(ptOf.Am.) JqH 1896 ' 9 ">< >. 7. 49.

1

Septemb. 1897 G 8 51. 51.

m 1897 1 8 52. Id. 58.

!
. 1897 11 8 53. 29.

1
Oktober 1897 7 8 54. 6. 1 48.

1898 7 7 55. 50.

Desember 1898 3 7 56. 12.
' 55,

1
April 1899 6 6 57. 10. 58.

Juli 1899 6 t; 58. 11. 1 54.

Mai 1901 1 4 59. 16. j
59.

Juni l'JOl {, 4 f.0. 18. 66.

i
• 1901 G 4 61. 14. 57.

' Jali 1901 4 4 62. 17. 60.

1

Oktober 1901 3 4 68. 21. 64.

1
Februar 1002 4 8 64. 22. 65.

Juli 19u2 3 G5. 31. 82.

Oktober 1902 5 3 66. 18. 61.

NoT«iab«r 1902 8 67. 19. 62.

Jinnw 1908 3 8 68. 25. 68.

(prov. Am.) , 1903 2 3 69. 80 75.
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25. Sterneck, t., Dr. Wien, U.-B. 21./V. 1S74 1896
. 1

• 1

26. Cröwell, Dr. Win). U.-H. 10./IX. 18<;6 1898 <
1

27. Lenariiii, Ur. Wien, T.-B. 1872 im
l

8 1

28.
_ v%.

TaraDgnl, Dr. Czernowitz. U.-B. 8./V. 18<5 1903

ca. Lorenz Tt» * TT r>Wien, U.-B. 26. V. 1867 1899

oü. HohenauHf Wie». L.-D. o /ViU.lb71 ISi''.*

Ol. Waguer, Dr. Olinutz, St.-B. 1859 18^9 ' 0

Oa. FeUiQ, Dr.
TT «

1869 1899
,

»

I* r a k t i

1. Emier Pra?, U.-B. 1877 Hai 1891) 6

2. Sdiiiaer. Dr. Wien. U.-B. 1867 1899

3. Herzig. Dr. Prag, U.-B. Febrtiar 1900 .}

4- Stockioger Wien. U.-B. um &

5. StrutO, T., Dr. Wien. U.-B. 1901 4

0. Brataoi^ Dr. Wien, U.-B. 1901 4

7. Dengl. Dr. Wien, U.-B. 1001 4

8. Pogatscher, .Dr. Wien. U.-B. IftOl 4

9. Freude, Dr. Brünn, T.-B. 19Ü2 S

10. BsniiMit Dr. Graz, U.>B. 1902 s

11. PoUak, Dr. Prag, Ü.-B. 1902 s

12. Herric, Dr. Prag, Ü.-B. 1902 s

13. Reichart Innsbruck. U.-B. 1902

14. Trenckler, Dr. Graz, T.-B. 1902

!15. Harer, Dr. Wien, H.-F.-B.-B. Joli 1902

)6. Bergmann, Dr. Czernowits, U.-B. 26./VI. 1877 1908 2

17. Tippiiianii, Dr. Wien, T.-B. 1872 Jnoi 1903

18. Neubaner, Dr. Wi-n. T.-B. 1877 , 1903

19. Jokl. Dr. Wi.Mi, U.-B. 1904

20. HisCiicnciif T«| x/r« WiAti TT Ii 1904

21. Srbik, .. Dr. Wien, Ü.-B. 1904

22. Bt'bisiit. Dr. Grai. U.-B. September 1904

23. Müller, Dr. Grai, U.-B. • 1904

24. Schiniil. Dr. Graz, Ü.-B. 1904

25. Ziüsmanii Graz, U.-B.
i n 1904

26. ^«tbrt, Dr. Wien, U.-B. I 1904

27. Galragiii. Dr. Wien, U.-B. 19<4

28. Bollig, Dr. Wien, U.-B. 1905
1

l

1
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(6f«iwlrtJfU uller

1988 . Hin 1903 4 ! 8 70. 23.
1938 , 1903 4 8 71. 24.
1937 Jaoi 1904 7 1 72. 20.

1943 • im 1 73. 82.

1939 AQgvat 1904 5 74. 26.
1939 n 1904 5 ...

/.). 27.

^'ovember 1904 5 76. 29.
1939

,
1905 5 77. 29.

a n t e IX

66.

67.

68.

90,

69.

70.

71.

72.

1989
;

1899 « ! 78. I- 73.
1989

1

1899 • 79. 2- 74,
1940 1900 - 5 80. 8. 76.
!!<4m 190O — i 5

-
! 4

81. 4. i t .

iJii 1901 82. 5. 78.
1941 1901 88. 6. 79.
l'.'4I 1901 -

l 4 84. 7. 80.
1941 1901

z * 85. 8. 81.
1942 1902 3 m. 9. S3.
mi 1902 3 »7. 10. 84.
1942 1902 8 11. 05
1942

i
1902 8 89. 12. 86.

1?4'J 1902 8 90. 18. 87.
1942 1902 8 !'l. 14. 88.
1942

; 1902 3 92. 15. 89.

1948
:

1903 2 93. 16. 91.
1943 1908 2 94. 17. 92
1943

'

1903 2 95. 18. 98.
l!M4 1904

\

96.
. 19. 94.

1944 > 19l/4 I 97. 20. 9."..

19U
1

1904 96. 21. 9fi.

1944 1904 z 1 99. 22. 97.
1944 1904 100. 28. 98.
r.'4t 1904 J 101. 24. 99.
i;m4

: 1904 102. 25. ICD.

1944
'

1904 103. 26. lÜl.

1944
[ 1904 104. 27. 102.

1945 1905 1
1

105. 28. 108.
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Wir mochten ans nnn erlauben» die Zilfonifpncbe der Torstehenden Über»

•iebtstafel in einigen Hauptpunktf'ii zn vordolmetschen. Wir wollen dabei aber

ein- für allemal fpststelleii. daß wir liei all^n nnst^ren folgenden Ansführungen nar

die Sache und niemals das Feraöulicbe im Auge iiaben und treffen wollen, denn

nicht al« Baiionnenre^ aondern nnr ala Qegner aadiHcher Schtden sebreiben wir

diese Zeilen. Und wann wir atteh natnrgemiO daa nna am Game n mittlieh

diinkende nur durch die Bloßlegung des einzelnen zu zeigen und ersichtlich m
machen vermögen, so ist bei dieser notgedrungenen Heraushebuiig des Flinzelnen

dieses uns doch immer nur Objekt und nie Subjekt ; es liegt uns unbedingt nar

die ZeiebnuDg daa beatigen Syatema und nicbi die XeniiMiebnung der in diacn

Syateme lana Aaadrneke keaBmenden Peraftnücbkeiten ver Ingen nnd im Sfane.

Betrachten wir zunächst unseren Bibliotheksbeamtenstatus als sulchen. and

letzen wir ihn erst später in Vergleich mit dem Konzeptstatus anderer Behörden.

80 finden wir, dafi derselbe uns alles andere, als eine gleichmäßig and ohne

beaondere ünebenbeiten anateigende YorrielningBiiefae bietet Daa Bild daa Statas

der Bibliotbelcabeamten seigt aieb Tielmehr ala ein gani granaam lercaektei oad

schluchtiges Stflck Beamtenlaofimho . Wir sehen da vor nllem einige wenige

Glückliche, welche es vermochten, z. B. in 13 Dierisfjalireii den .steilen Weg Tom

Volontär bis zum Bibliothekar hinanzustürmen, oder in 9 Jahren sich zum Kastot

dnrefaznringen, femer in 5 bis 9 Jahren den Siiriptor zu erreichen and in 1 bis S

Jahren die IX. BangUaaae zu gewinnen, ja aegar rem Fleek weg ohne jede frilbere

bibliothekariiehe BeaebJUUgang den Amannendapoiten in den SchoS beschert tn

erhalten.

Wir finden aber andererseits wieder, daß den erwähnten einzelnen aui-

erwäblten Sturroläufern auf den Sprossen der Beförderi^gsleiter das Gros der

Bibliotbekabeamten in geradesa beftagatigendem Tempo aar Seite kencben oder gar

nachtraben muß. Denn dieselben Behörden, die den Einen aehen nach 18 Jshfan

die VI. P>;in£:k!asse erreichen ließen, teilten den übri^'en gegenwärtigen Besitzern

dieser höchsten Kanj,'stufe im Bibliotheksdienste zur Kr!an<rung desseUteti Zieles

in zwei Fallen die Zeilspanne von 20 und in je einem Falle von 'II, 'J7 und 32

Dienetjahren an. Ea Terhielten eich alao die Erlangungafriaten der obenten

Staffel im Bibliothekadienate wie 1 : : : ^^Z,, and xq »/,, oder deutlicher

gesagt, um ganz das gleiche Ziel zu erreichen, brauchten 5 der heut

6 Bibliothekare unserer Statusliste um M%. "O"/», 108% und 246">;o mehr Dienst-

zeit als dies ihr sechster Kollege nötig hatle.

Doch weiter! Bern Knatoi-Pbtnomen mit 9 Dienatjabren atehen 1 ent

nach 86, 2 naeh 80, 1 nach 28, 1 nach 27, 2 nach 21, 1 nach 20, 1 nach 18.

I nach 16, 1 nach 13 und 1 nach 12 Diena^ahren Kostoden gewordene Mit-

beamte gegenüber. Es war hier also das Vorrückungsverhriltnis ^'leich 1 : "/s •

•'•/••*•/•:*'/•• : = " 9 o<^er aber das Kustoswerden von

12 hentigen Koatoden erforderte am 88 V,"/,. 44-4^o, T?-?»/«, 100«,,. 133'/,* 0

144-4«/o, 200»/«, 211«/«, 222Vo nnd 800Vs mehr Dienaljabreeinaats ab bei dem

nach bloß 9 Dienstjabren zum Eaetoa Beförderten.

Ferner: Der am rasehfüten 7nni Skriptur Beförderte brauchte dazu nnr

5 Jahre. Seine minder begünstigten Kollegen bedurften zu der gleichen Leistung

25, 20, 19, 16, 15 (2 Fülle). 14, 13 (2 Fälle), 12. 11 (3 F&Ue), 10 (2 Fäll«),

9 (2 FftUe), 8 (5 Fälle) and 7 Dleniljahre. Daa Avancement der beatigen Skriptoren

bUdete dementaprechend die Gleichnng 1 :
t/,

: % : •/» : *Vs : *Vs : *Vi : **/s -
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• ' ' der gleich« Preii d«r VIII. RangUatse ward 24 Skriptoreii

errt Dach 40%, 00»/«, SO*/«. lOO»/«, Wß}^ 140*/„ lOO«/«, 180«/«, 220Vo. 800«/oiind

400*/« mdir DienatJahMtafirand ab «r dam 8S. wiicd«.

Endlich von den Amanuensen worde 1 unmittelbar ohne jede biblio*

thckarisclie Lehrzeit Ainamiensis. allerdings in Czernowitz. woselbst 1899 schon

ein Präzedenzfall (:anz derselben Art stattgefunden hat. während 2 Praktikanten

ecboD nach je 1, 1 nach 2, '6 nach ^i, ö nach 4, 9 aber erst nach 5, 7 erst nach &
und 8 «rat naeb 7 Dienatjahren Amanoenaea Warden. Sehen wir von dam Ein«

aehnbfalto dea nnmitUlbar snm AmanaenBia befQrderten BMmten ab, ao eifibt

sich uns ah Avancementsgleichung der heutigen Amanuensen der Satz 1 : 2 : 3 :

4:5:6:7 oiier zur Erlangung desselben Postens waren Dienstjalirunterschiede von

lOQo/o. 200°/o. 'iOQ^it, iOQ'^k, 500% und 6OO0/0 notwendig gewesen. Einen Kommentar
sn den eben balegtoi Tataachan n geben» iat nicht die Saeba diaaer ZeOan, ü»
wollen ja nur orientieraa.

Nahnan wir nnamehr die Zahl der bente ?on jedem dnielnan Bibliothoka*

baamten vollbraehten Gesamtdienstjahre als Anagangapnnkt einer Yergleicbong^

ao eigibt aiah nna naehatehendea BUd (8. 220).

Es haben demnach I Dienstjahr, beziehungsweise es stehen im ersten

Dienstjalire 10 oder 9 TS^'/o der Bibliotheksbeaniten . und zwar 10 Praktikanten;

2 Dienstjahre zählen 4 oder 3-52*'/o der Bibliotlieksbeaniten, und zwar 1 Amanuensis

und 3 Praktikanten. Weiters haben : 3 Dienstjahre 8 oder 7-04«/o der Bibliotheks-

beamtan, nnd swar 1 Amannenaia nnd 7 Praktikanten ; 4 Dionaljahre S*52*/| der

Bibliotheksbeamten, und zwar 4 Praktikanten; 5 Dienstjahre 3 oder 2 64% der

Bibliotheksbeamten, und zwar 1 Amannensis nnd 2 Praktikanten; (! Dienstjahre

7 oder 6*16% der Bibliotheksbeamten, und zwar 5 Amanuensen und 2 Praktikanten;

7 Dtens^ahre 3'52% der Bibliothaekbeamteu, und zwar 4 Amanuensen; 8 Dienst-

jabre 4^1^ der BihHothckabeamtan, nnd awar 5 Amannenaen; 9 Dienitjahre 0'88o/o

der Bibliotheksbeamteo, nnd xwar 1 Amanuensis'; IG Dienstjahre 2-64"/o der Biblio*

theksheiimten, und zwar 3 Amanuensen; 12 Dienstjahre r76''/ft der Bibliotheks-

beainti'ti, und zwar 2 Amanuensen : 13 Dienstjahre 0-8S% der Biblinthek'^be.iiiiteM,

nnd zwar ISkriptor; 14 Diensijuiire 3'52% der Bibliotheksbeamien, und zwar

1 Skriptor nnd 8 Amannenaeo; 15 Dienatjahre 5*28% dar Bibliothekabeamtan^

nnd iwar 8 Skilptoren nnd 8 Amanuensen. 16 Dienstjahre 7*92% dar Bibliothaka"

beamteo, nnd zwar 1 K u s t n s, G Skrtptoren und 2 Amanuensen; 17 Dienstjahre

8*52% der Bibliotheksliramteu, und zwar 4 Kustoden; lU Dienstjahre 2T>4% der

Bibliothekäbtaniten, und zwar 2 Kustoden und ISkriptor; 21 Dienstjahre 8*52%

dar BibUothekabeamten* nnd iwar 1 Bibliothekar nnd 8 Knttoden;

22 Diensljahre 2*64% der Bibtiotheksbeamten, nnd awar 1 Koatoa nnd 2 Skrip-

toren; 24 Dienstjahre 3 52% der Bibliotheksbeamten. und zwar 1 Bibliothekar

und 3 Kustoden; 26 Dienstjahre l'7ri'' . der llibliotheksbeamten, und zwar

1 Bibliothekar und 1 Kustos, 27 Dienstjahre 0 8ö% der Btbliotheksbeamten, und

swar 1 Skriptor; 28 Dienatjahfa 2^/« dar BibKothakabaamten, nnd awar

1 BibUotbakar nnd 2 Knatoaaa ; 29 Diana^abra 0*88Ve dar BibUatbekabaamten.

nnd zwar 1 Kustos ; 31 Dienstjahre l'767u der Bibliotheksbeatnten. und zwar

1 Bibliothekar und 1 Kustos; 33 Dienstjalire 088% der Bibliotheksbeamten, und

zwar 1 Bibliothekar ; 35 Dienstjahre 0*8»% der Bibliotheksbeamteu, und zwar

1 Kutoa nnd 40 Diana^ahre 1*76% der Bibliotbekabeamteo, nnd iwar 2 Knatoden.
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Von den heatigen BibliotheksbeamteD habeu
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•
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Wir müssen daher die üng^leiohheiten Terzeichneii, daß 8 gleich 24*8*
o

der Amaimengen mit derselben Dienstjahreantabl schon Ainanuensen und, mit

«ekliOT 18 gleich 58'8</o PiaktikMrtMi nMh inuMr «Is PraküktHleii dasMien,

nsd imir tMilai S*!*/« d«r AauuraMweD qnd 10*8*/« d«r PraktikaDten die gldebe

Di<»iist2eit von 2 Dieustjahren, S*!" „ der Amanuensen und 24 2"'/„ der Praktikantoi

je 3 Dieostjahre, der Praktikanten 4 Dienetjahre, S lf'o der Amanaeneen

und 6-90/0 d«r Praktikanten je 5 Dienstjahre und 15'5*>/o der Amanuensen and

0 9% der Praktikanten je 6 Dienstjahre.

6eg«n4l>er den boherev Bu^ltssei» »ber haben 97«$^« der Amaaiieiiieii

dieeelben und mehr Dienstjahre als 47*6^« der Skriptoren und l-ß^l^ der

Kustoden (! !\ indem 4'37o Sknptoren nur 13, 4'3''/o nnr 14, 13-20/, pur

15 und 25*8*'/0 nur 16 Dienstjalire ers;iIJ, während von den Amanuensen 9'B%

gleichfalls 14, 9-3o/o 15, 6 2o/o 16 und 3 P/„ sogar 19 Diens^ahre hinter sich

gebiMht haben, 1 Kastoe aber trots bereits siebeifjihriger Bekleidnng dieses

Bangen erst 16 Dienstjahre zu vollenden im Begriffe ist.

Von den Skriptoren wiederum blicken 77-7% auf eine fjleiche beziehungs-

weise längere Dienstzeit zurück als 45 6% der Kustoden und 50-l'/o der

Bibliothekare. Denn 2ö-8°/o Skripturen dienen bereits 16 Jahre, 17 2% 17,

8-6«/ft 19; 8«*/a 28^ IS-S»/« 24 vnd 4*8*/« S7 Jahre, wibrend ?oa den Knatoden

7*6*/« nnr 16, 28-8% 21. 7'60 . 22 und 7-6% »nch nur 26 Dienstjahre ihr Eigen

nennen, hingegen 16'7o/„ der Bibliothekare erst 21 Dienstjahre (und dies nach

schon achtjäiin^em (!) Besitz dieser Stelle. 16-7*/« erst 24 and 16*77« gleichfalls

blofi 26 Dienstjahre vorüber haben.

Di» benftigen Knateden endlieh haben sn QS'd*/« eine- gleiche nnd längere

Dienstieit als sftmtlicbe Bibüetbekare, dienen deeb 28-8"/« denetbsn 81, 7*6*/«

22. 7-6«/o 26. 15 2% 28, T-ö^ 29. 7 6 V0 31. 7-6% 35 und 15 2fl/o «»^ar 40 Jahre,

während je 16-70/0 der Bibliothekare nnr je 21, 24, 26. 28 und Dionstjuhre

cofAcklegten. Auch dieses mehr als ungleiche Mafia aufweisende Berg- und

Talbüd den BemitoTaneeittenis, dat deeh eigentUeh glatt nnd stetig sich Teil-

liehen sollte^ bsingen isis ebne «eitere Glosaieinng.

Nehmen wirscbliefllicbals Grundlage unseres Tatsachenmaterials eine Parallel-

stelinni? >1er faktisch bestehenden Bangfolgealler Bibliotheksbeamten und jener Rang-

folg» an, welche sieb auf die zurückgelegten Qesamtdienstjahre bezieht, so ergeben

sieb nna die naehatsbendniaUntaiaeidede twischen dertatsAchlieben und der eigentlich

natnfneebtüehen Bangsreibe: der beute ranghOebete Bibliothehebeamte aolltenaeb

der natQrlicb«n Dienstaltersrangfolge der 5. sein, der 2. der 23 (!!), der 3. der

13., der 4. der 15-, der 5. der 8.. der 6. der 4., der 8. der 9.. der 9. der 14.,

der 10. der 1. (! !), der 12. d«r 34 (! !). der 13. der 10., der 14. der 3., der 15.

der 241.. der 16. der 25., der 17. der 2., der 18. der 7, der 19. der 6., der 20.

de» la, der 81. der 88., der 88. dsr 16., de» 28. der 10., der 94. der 88^, der

25. der 17.. der 26. d. r 12.. der 27. der 81., der 28. der 35., der 29. der 27.,

der 30. der 32., der 31. ei. r 21., der 32. der 33 . der 83. der 48.. ier 34. der

44., der 85. der M.. der 36. de« 37., der 37. d«r .52. (!!), der 38. der ?8.. der

89i dec 1&, der 40. der 11. (1 !), der 41. der 39., der 42. der 28., der 43. der

88L, der 44 der 40., der 48. der 46., der 48. der 46.. der 47. der 47.. der 4&
der 41., der 49^ der 42., des 50» der 40., der 51. der 50., der 52. der 58., der

53. d<^T 29.. der 54. der 48., der 55. der 51., der 56. der 55., der 57. der 53..

dse bS. des 54., der b8. des 59., der 60. der 56., der 61. dsr 57., der 62. der

8
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60., der 6S. der 64., der 64. der 65., der 65. der 84 (! !), der 66. der 61., der

87. der 68., d«r 68. der 68., der 69. der 76., d«r 70. d«r 66., der 71. der 67.,

der 72. der 68., der 78. der 92., der 74. der 69., der 76. der TD., der 76. dar

71., der 77. der 72., der 78. der 73.. der 79. der 74., der 80. der 77., der 81.

bis 8o. der 78. bis 82.. der Sd. der 8.5., der 87. bis 93. der 86. bis '*2., «L-r 94.

der 95. und der 95. bis 105. der 95. bis 106. Die hier eotstaudeDe kleine Differeo-

nerung too 106 einbezogeDea gegen 108 tettlehlieheii BibliothekibetniteD berelit

attf dem NicbtmitiShleii der 7. and 11. lUmgniffertriger deraelbaa, dm dem

Schreiber die Getaiiitdienstzeit der diesen Rangnommern entsprechenden Herren

nicht bekannt war. .\uch diese wohl oft stapenden Verhältnisziffern zwischen

der taUäcblicben und der natürlichen Kangreihang der Bibliotheksbeamteo lassen

wir ohne Beleochtungszusätxe fflr sieh selber sprechen.

Narlulciii wir somit versuchten, objektiv ein Bild der Standesverhiltnisse

der auJjergsiizischcu k. k. Bibliotheksbeamten tu geben, wie dasielbe sich eben

TOB Mlbit ergibt, möge e» IHM B«nm«br geitettet «ein, den ganien Bibli«lh«ke-

ntatns mnichlieEUdi der gnliutdiM BtnmtMi, in TevfMch mit dem Steins der

•oDttigeD natencbiedlieheii k. k. Komeptsbeuntmi ra bringen.

Wir bnb«B in d«r folgenden Oberticbtstefe! den Stetae der Beamten der

k. k. Unterrichts-Bibliotheken in Vergleich mitdnrchaus analog großen beziehungs-

weise noch viel kleineren Status anderer Kon/eptsbeaintenkategorien gestellt

und wollen nun wiederom nüchtern und rein sachiidi die Folfjerungen aus den

ich ans da ergebenden Yerb&ltniszifferu ziehen. Zunächst aber mOge es uns noch

geetettet sein, ein Wort Aber die Stellung der Bibttotbekebeamteoiehnfl im

ürteil der Öffentlichkeit, beziehungsweise der anderen akademisch oder beeier

joristisch gebildeten Beamten eiiischalt<'n zu dürfen Es ist dies «in Tniikt im

Dasein des BibliothekHbeaniten, der zwar sehr wund und heikel ist, aber darum

doch endlich einmal angefaßt werden muß. Sagen wir es kurs: die ganze

Bibliotbektbeamteniehaft iit ia der breiten öffentliehkeit ein nabesn vAUig

Terkaantei oder richtiger gar nicht gekanntes Standesgebilde. Von dem dgmit«

liehen Wesen der Tiitipkeit haben selbst die den Bibliotheksbeamten Nächst'

stehenden keine Vorstellung. Der Umstand, daß die Bibliothekare zur Haapt-

sacbe in caroera zu arbeiten gezwungen sind and dem großen und engeren

Pvblikimi BW am Anlaß des AaBleihTsrkehres In sinsm sehr kleinen Proitntmtee

ihrer Zahl ibsriiaapt siebtbar Warden, rarrint tkSn nachteilig mit dam Omslande^

daß 'dieses Pablikam ausschließlich nar das schon fertige letzte Resultat der

Bibliutbeksbeamtenarbeit. das vnllig ausleihfähice Buch, die zur Lektüre auf-

gelegte neueste Zeitscbriltnummer, die rasch zum Ziele führende Aoakonft des

Kstelogsbaamtan n. i. w. in die Hand und i« OebOr bekommt Das Pablikam

kann abar die nicht so onslg^lch nmitindlicha und Tialaaitig« Arbeit ror aelaea

Augen sich entwickeln sehen, die dazn notwendig ist, um aas den Faktoren

der alljährlich in die Welt gesetzten nnireheneren Literaturmenge, der mehr

als kärglich zur Verf&guug stehenden Ankaufsmittel uad der Behandlaug der

endlich unter aller Verantwortlichkeit f&r den Wert und dla Oftta dar aehKaMdi

erworbenen, sowie jener der im Pfliebtobllafernnga-, Oeschank- oder Tauschwege

der Bibliotheksverwaltung zugekommenen Werke durch die ganse überreiche

T&tigkeitsreihe der Beschreibung,'. Sicnieruii^', Bindung, Aufstellung, Katalogi-

sierung, Bewahraug, Erhaltung, Koatrollieruug, Aasleihuag a. s. w. endlich
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mtiheroll das im Auge des Publikums als reines ^Nichts" f,'pacht<»tp, für die

Öffentlichkeit verwendangsbereite üibliotheksbeätaudstück zu schalfen. Di«s

alles nnd noch die übrige ganze reiche Arbeitsmenge, welche der Bibliotbdn-

baamtm Pflieht nt» werden j«dlMii «insSditiipeD und der Sache wifklieb auf im
Grand gehenden Beurteiler kein Titelchen geringwertiger erscheinen, als etwa

die durch den Drill der Übung erworbene Verhör- und die durch den Paragraphen-

xwang handwerkeinEiUig gewordene Urteilspraiis eines Richters, das Militlrpässe-i

Gewerbescheine-, Leierkaetenlizenzen- and Eonxessionenerteileu sowie die sonstige

Brledfgniig alter andecen eafenhaften «Akten* eines pelitieelien Venraltnagn-

beaniten, das durch Tonebiiften peinlich geregelte und von Paragraphen

anschnürte Stenerbemetsen nnd BekonbeineaMn der Finaaabeaniten n. a. w.

o. s. w.

Die Arbeit der Bibliotheksbeamten erfordert am kein Haarbreit weniger

Intelligvni nnd Kembinationigabe ale die «Antetttigheif* irgend einer anderen

Konxeptsbeamtenkategorie. Und wenn snrLeistang dieser gleichwertigen Geifetaa-

arlieit den Bibliotheksbeamten überdies noch ohne Sonderentsch&dignng die

Führung aller der wirklich mechanischen Amtsgesctiäfte auferlegt wird, die jeder

anderen Kategorie akademisch gebildeter Beamten durch ein eigens zur Seite

gestelllea Xandei- nnd Bachnnogeperaonale abgenommen iat, ao bedeutet dieaea

«üiriknm* in k. k. Beamtendienate nidit eine Solinld der Bibliothekalieamten oder

eine Degradierang ihrer spezifischen Facharbeitstätigkeit, sondern nur eine

Verknrzune der Rechte der Bibliotheksbeamten. Ja. gerade der Umstand, daß

eutgegeu allen anderen Konzeptsämteru einzig nur die k. k. Bibliotheken eines

Xanrieihilliiperannalaa entbehren, leigt klar, wie aell»at in den nnmiltel-

bwen Oberbeharden dieaer Kbüotheken eine ünkeontida dea gansen Weaena

und der inneren Artung des bibliothekarischen Berufes besteht. Und damit

kommen wir zugleich zu dem eigentlichen Krebsschaden des heutigen k. k.

Bibliothdtswesens Österreichs: Die dem k. k. Bibliotheksgetriebe übergeordneten

BaiiOrdan haben leider n«r eine xein meAnnlodie* atreng infiMrüche mid völlig

nndbgeMiTe Eenntnia Ten dem Bibliothekaweaea aelbat nnd deaaen Inneren, deaaen

eigentlidier Kma nnd dessen Weaan ähid "Ihnen vollkommen unbekannte GrOfien.

oder wie man es vielleicht lieber nennen will, unbekannte „GeringfOgigkeiten".

Aus diesem Ge sichtspunkte erkl&rt sieh auch die ganze Behandlang der heatigen

Bibliotheken, and awar sowohl in sachlieber Hinsicht als mit Bücksicbk auf die im

Bibliotiiekedienata aelbat atehenden Peraonen. Denn welche nnwflrdige and vor

allem unklare Stellung in dem sonst doch so feinmaschigen und streng präzisiert

abgestuften Amterorganismus des Reiches besitzen nicht gerade die k. k. Biblio-

theken? Sie sind Ämter und sind es zum großen Teile und in Hauptpunkten

wieder nicht. In Universitäten, Techniken, andere Hochschulen nnd Fakaltäten

nieht eingefBgt, aber doch an aie gekettet eteheo aie da, weder aelbatindig, noch

eingeordnet. Die Besetzung der obersten Bibliotheksbeamtenposten, die Leiter-

stellen, sind heute durchwegs noch nach dem Vorschlage der bezüglichen Hoch-

schnlprofessorenkoUegien vorzunehmen, außer bei Studienbibliotiieken. Ja, warum

and wozu diese Ausnahme zu Ungunsten der Bibliotheken gegenüber allen flbiigeu

AmtBra? Sind denn die Bibliothekebeamten Untergebene der Hochaehnlprofeaeerea f

Sind denn die Hochschniprofessoren Bibliotheksbeamte, sind sie der Bibliotheks-

apenden kundig? Das erstere sicherlich nicht und das letztere leider ebensowcnis?.

Diese Herren benutzen zwar nach ihren besonders eingeräumten Vorrechten die
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Bibliotheken aof du ivBente, und ihr Wirken wire ohne die BibUolhekoB

heute nahezu dorchaus onmOglich uder doch bedeuteud unterbunden« Aher dietee

Bpiuitzen bedeutet doch noch kein Veratehen des Bibliothekswesens. Dieses

Bi-niitzeii ist rein äußerlith, völlig nieehaniscb, bedeutet aber keineswegs ein

Ertabseu dti liibliotbektiagenden selbst, im Gegenteile, diese reia äoBerliche

BerOhrnng mit den Bibliethekmi veranhSt nnwillkttrlidi, da0 die Hodwehvl-

profeesoren auch nur Innerlich die Tr&ger des Bibliotheksweaent kennen leraen,

und rein nach diesem ilaßerlirtieii Erfassen auch die Bewerber um d^u Leiter-

posten der Bitiliutliek beurteilen beziehungsweise verurteilen. Der Hochschul-

professur hat heutzutage gar Dicht die Zeit, geschweige denn die JLust, in das Eigen t.

liehe dei Bibliothekeireeens einsudt ingen, wwie der Sebmetteriinif Bwar ettn dig

leine Bitten anataagt, aber deewegen dodi keiDeriei TenuilMsaagen verspürt, den
physiologischen Wonderbau des ihn nährenden und wiegenden Päanzengebildes

auch nur irgendwie zu erkennen oder gar dankbar einzuschätzen. Der Hochschal-

professor braucht den Bibliutheksbeamten und die Bibliutbekeu zwar reichlich and
nannageaetit, verateht aie aber nieht im geringeten. Und doch rind dieee Herren

kraft alter am. Sude dee 18. und am Beginn dea 19. Jahrhundwia, ala die

Professoren II .(Ii Hibliothekare waren, begründet gewesener Vorschriften

berechtigt, ersten Posten der Bibliotheken zu besetzen bezieliun^sweiae

die zu Kroeuueudeu dam Ministerium vorzuschlagen ! Dies ist weder berechtigt

noch gerecht, noeh würdig. Die VI. Bangklasae-Fosten der Bibliotheken brauchen

ebenaowenig eine Dnrehiiebong doreh die profeeiorliehe Beater, ala a. B. die
jundiscben ProfoNoren nicht das Recht besitzen, die Vier Posten der IUobt«r-

Finanz- oder politischen Benmtenscli:'.!t \m Vorschlagsrechtswege zu Tergeben.

Und vou diesen Stellen wurden die juridischen Professoren doch wenigstens

mehr veratehen als von den BifaJiutheksleiteragendeu. Dasselbe gilt von den
Philosophieprofeiaoren, welchen:jineh keinerlei Ingerena aof die Beetallong der
Mittelschuldirektoren und Inspektoren zusteht, tiotzdem auch diese mehr Fleisch

von ihrem Fleisriie und berufeähnlicher sind uls die Bibltotheksbeamten, des-

gleichen die medizinischen Professoren, welclie el erifalls weit eher die k. k. .Amts-

ärzte vorschlagen konnten, als die Bibliotheksbeamttiu zu beurteilen imstande

eind. Kars die Belastung diesee alten «Rechtes* des YorMhlages der Bibliotheka«

leiter durch die HocbschalprofessoreD, durch welche flbrigens nntth die Bascb-
heit der Verleihung der erlediirten Posten ganz gewaltig leidet, scheint uns ein

arges Unrecht und ein völlig: iil erflii.sHpes ünterkurateletellen des Bibliotheks-

beamteu zu sein. Aber nicht nur ein Unrecht gegen die Personen, sondern direkt

eine Bchidigung der Sache selbst SfwAchst ans dieaer BoTormnndttng den
Bibliotheken. Welche Schwierigkeit wird t. B. nicht immer wieder dioBeaetiang
der Posten der T-iter der Prager Universitäts- und der Technik-BiUiethek
daselbst erwecken, liier stehen die Bildiotheksbeamten nieht nur sogar nnter

doppeltem Vorschlagszwang, sondern es ist geradezu heutzutage unmöglich einen

einigen Vorsehlag fiberbaupt za ersielen, denn die Tschechen der tschechischen

Universität oder Technik werden doch.nnr immer wieder einen Vorschlag Ton
tschechischen, die Deutschen der deutschen Universität oder Tedinik aber nar
einen deutschen Voiseblaf» machen. Iiier wird es also immer zwei .Antipoden-

Vorschläge geben. Dies ist also ein Unding und das „Recht", so zopiis^ es aurh
ist, wird damit nur snr leeren «Form*. Und einer solchen „Form" zu Liebe
bengt man daa wirkliche lebendige Becht aUer Bibliotiiekabeamten 9 Oder aber
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gar, wenn das Vorschlagsrecbt der Prufessoren direkt eine materielle Schä-

digxiDg der Bibliotbeksbeunten bedingt, wie dies z. B. bei eiaem der jüngsteo

ErawniiaiigiTmiehllge Ar die Brauner dentiehe Teehnik-Bibliofliek der Ftll war,

in die dortigen Profeieeren ftberhupt keinen Bibli«fhekebenmten wollten, eondera

einen TOlHg Fremden? Wir könnten solcher Beispiele noch mehrere anführen,

doch durften die vorstehenden wohl genügen. Sind solche ^Rechte" also haltbar?

iBt ihr Belassen nicht Tielmehr ein großes Unrecht? Man gebe den Biblio-

thekebcemten doch vm mindeeten die gleieke Emeaniingegebaruug wie tUen

•iideien Beamten, d. h. man bebe jeoee eie ao nnbefeebtigt bevoranndende

Torschlagsrecht der Hochschulsenate bei Erledigungen von Bibliotheksleiter*

nnd (bei den Technikeu) aller besägUchen Bibliothekabeamtenposten einfach und

acblaokweg aaf.

Dodi wiitcrl 0ie ao olTenaiehtiidie AadienbrSdelbehandltuig, welcbe den

Bibliotbekabeamten dnrdi die eo elniigartige ünterknrateleteUmig iluer beaten

AnwftrterpOsten unter das Vorscblag^joeh von Faktoren, die mit dem Bibliotheka-

beamtentiini gar nichts lu tun haben, nncjetan wird, findet ein noch weit stärkeres

6eitenstück in dem Umstände, daß für sämtliche k. k. Bibliotheken Österreichs

Torerat keinerlei besonderer nnd nocb weniger ein „facbmänniacher* Referent

bei den Oberbebftrden, alao bei dem ünterrieiitaminiaterinm, ItesiehoDgaweiae

bei den Statthaltereien bestellt ist. Nor anb&ngselweise and ao nebenbei stehen

die k. k. Unterriclitsbibliotheken des Reidies im ScJiatten, und zwar sehr im

Schatten der ohnehin sclion anderweitig überlasteten Ministerialdeparlements VII,

soweit sie Uuiversitäts- und ätudieu-Bibliothekeu sind, und VIII als Technik-

nnd Hoehaebnle IBr Bodenkniturblbliotbeken, wihrend • ilberdiea noeh die

Bibliothek der Akademie der bildenden Künste in Wien dem Departement XV
Bugewiesen ist. Die so vollkommen eiaheitliclie Sache des staatlichen Bibliotheks-

wesen Österreichs ist also nicht einmal in etnrr Rcferent^'nhaiid vereinigt. Sie

ist unter drei Departements verteilt, und zwar verteilt nach rein äußeren

fenneilen Oedcbtapnnkten und naeh dem Standpunkte dea TermeintUehen An- *

gekettetseins der anterschiedlicben Staatsbibliotlieken an die unteracbiedlichen

HHchsoliuIarten. Diese Zerpflückung schon bezeugt unverkennbar die völlig

irrige Auffassung der inneren Art und des Wesens der Bibliotheken, welche in

den entscheidenden Amtskreisen heute über die Bibliotheken herrschen. Diese

Inatitnte aind in den Aogen der sn ibrer Pflege bemfenen Hfiter niobta nndetet

ala ledigllcb Anblagael der groflen nnd kleinen Hodiacbnlen dea Betobea. Und doeh

ist der Beruf und Zweck des Bibliothekswesens ein völlig anderer als der, eine

Quelle für die LektürebedürfnisRe der lehrenden nml lernenden Hochschulange-

hörigen so sein. Uewiß, auch diesem Zwecke müssen die Bibliotheken dienen,

md anMdbtig gesagt, vermögen sie nach der gmien Art ibrer hentigen Behthdlttng

aacb nnr in dienen. Aber dafi sie eben ihrem Hanptbemfe nicht nadun-
konimen imstande sind, jenem Hauptberufe des Weiterbildens aller den grofien

ond kleinen Schulen des Reiches Entw:iehsenen, dem Berufe, eine freie, allgpe«

meine Seibstbildungsschule für jedeimanti vom geistig Höchsten bis zum

XindestoD, falls er nnr fortbildnngsiälug i^t, zu sein, dies ist eben fast xnr

^le die Schnld dea ümetaodee, dafi die Oberrerwaltnng der Bibliotheken

bente In gans wesensfremden Händen ruht. Die Staatsbibliotheken, welche

gewiß in naher Zukunft sclimi bestimmt sein werden, ein unendlicher Segen freier

and wahrer Bildungsvervollkummnang der Meuschbeit zu werden, sie bedürfen
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heute auch in Öeterreich achon einer pan? anderen Wartnng und Hfltang. Heate

acbon die unentbehrlichen Krücken und Ziifulirkanäle jeglichen Wisst^is.

Geieiirtentams and Lerooos und in Zukauft die Uuchstscbulen des Eeickiae,

f«rdiMMO die Bibliofbekan Moh in aoMna StMtebiidfet dio BiMfamviif Aer

filfttemiaierang eines Alleinref«rent«n fflr du gesamte ßiaatsbibliothekstNeeo.

Die Bapatcüe d<r Gehälter der drei für dieses eigene Bibliof heksrcfernt not-

wendigfn Keleratbeauiten würde da» Bmipft Österreichs wohl kaum schwer

belAsten. Die Errichtung einer Bibliothek srefeiatbt&tte im Miniateriom «4re

sngkidi die endliche SdMffang dei Bmbrjos, mit deeeen WftdMen und QiOiet»

ii«rden vnuifhnttnm «leh das heilsame Neti alleui wahrer and eebter VaBw-
bildangsermOglichong über das Reich gesponnen wQrde. Eine planTrifiÜige, ziel-

bewußte und sachfrendige Bibliotheks-Zentralleitimg sie wäre mit eine der

wenigen noch nicht schon geM:baffeneD Ikulturgroßtateu im Keiche und fär da«

Beicb. Aber •aehfrendig, Bi«U»awii6t nnd fhehniiiiniieh planToU müitsa die

BibUotbekareferentan aein, d. b. vor allem umittelbar Fleisch mm FleiaAa

des Bibliotheksbeamtentumg. Die heiligen Aufgaben, welche daa Bibüothekawesen

in Österreich zn erfüllen hat nnd noch mehr hätte, sind tn große und wichttt;e,

als daß ihre heutige Beferatstätteuart bei der Zentralbehörde eie auch nur aum

geringsten Telia «llUlen kSsnten. Hier mnfi endlich and ainaebneideBd ein

gtaalieher Wandel geachaffBn nnd ein allainigea Einaelrefent vir fftr daa

Bibliothekswesen mit Fachmännern als Referenten kreiert werden. Kein anderer

Weg kann zu einem Heile in dieser Sache führen. Und wenn för die Hochschul-

angalegeiiheiteu drei Departements, für die Mittel- und Volksschulen vier

Departements, für die Kunat ein eigenes Departement, für die Gewerbe- and

FaehBcholen vier Departemaata and aogar für die Handelsaehnle aia Beiidar«

departement errichtet werden konnte, dann vermag auch nicht einmal ein äußerer

Grand zur Geltung gebracist werden, welcher das Weiterdauern der heuligen

Behandlung des Bibliuthek.swesens amh im: irgendwie tatsächlich begründet su

rechtfertigen erm&chte. Dies sagen und schreiben wir in der innersten Über-

sengang, damit etwaa für das sakflafUge Wahl nnd die Fortentwidrlong «dea

BIbÜotheksweeeus in Österreich unbedingt Notwendiges und Dringliches geaagt

und gesehl ieben sa haben. Und diesen latarease für die Sache daif allein «Mar
Iieitstern sein.

Damit können wir endlich su unserer uibprungliciteu Absicht, der Erl&uterung

der Ziffernspracbe anaerar swaltaa Übecaicfatitafel torOekkahrco. Uod wir aehaa

da: Von den 7 Konseptabeamtenatatoaan dar poUtisehen Verwaltongsbeamten in

Mähren, Oberüsterreicli. Sthlesien, Tirol und Vorarlberg, Küstenland. Kärnten

und Salzburg, den weiteren Konzepthtatusen der Richterposten in Schlesien,

Jkärnten und &>alzburg, den 4 Konzeptstatuseu aer Fostdirektiouen in Bruno

Gras, Triaat nsd iBBabmek, den Xomeptetatiaan dea Futantamtai, der Qavarhe-

iaRpaktorcta mid dem Geaamtbaamtenstatoa dea Obeiaten BecfaimgiiMfiN, ala

dan 17 wichtigsten, dam Bibliothekbeamtenstatus allein an Zahl der Beamten
gleichen oder gar kleineren KonippthtHtnse aller Konzeptbeamtenstatuse de»

fieichee, zeigen sämtliche hier verglicheueu Statuse zwei Hauptunterscheidungs*

4tt«dUMle gegenttbar dam Bibliotheksstatns, nnd «war swei Differanapwikta in
Bflfaleehtore. Es iat dies annldiBt daa gewaHiga Überwiegen dee ProaentMlBaa

der Bibliotbekspraktikanten gegen die Konseptspraktikanten- und Auskultanten-

aahlen der übrigen fitatnae. Dean wibrand nicht weniger aii 87>^•^
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Bibliothektbearoteu dem PraktikaiitenstaTitic angehören, zählen liier die Konzepli-

beamtenstatufie der politisrben Vf rwaltuD^jen in Mähren nur 12"
(,. in Ober-

«8t«rreich nur lÖ-4"/o, in bchioieii nur 10-7%, in Tirol und Vorarlberg nur 17»/o,

iB-CIMmiluide mir 15^/o. in Kimtoii nm 17-OA*/« ond in Salsborg nur I7'16Vm
•»m«r die Bi«bt«rstatase in Schlesien I9«/o. in Kinten nur 21'32*/« nnd in 8nlibw|;

nuT IS-fin«/,,; weiten die Postdirektionikonzeptstatase in Rninn nnr 12-48%, in

iTraz iiut 13 r27o. in Triest nur M-ßSo/u und in Innsbruck mir ll ö^o/o; dann

die ikODzepti>utai>e des ratentamtes 0% and der Gewerbeinspektorate O'^jf^, sowie

•adlieh in Stetes 4«t Obtnten Beelmmngtbofra 5'6V«H Oiat tiod nnr 6

bis fi7*/a*/» «Mügei Prsktiksntsnpnton bst den nidrtbibliotlMkMrisdien Konsept-

«tatnsen gegenüber dem Bibliotbeksstatns! Diese Tatsache beweist, daß das

Prozeutverhftltnis der Praktikanten im Bibliotheksdienste zu d^r gesamten Fach-

beauitenaabl ein vOlug ungereohtes and aobaltbares ist. öo sehen wir, daß die

eb«rb«birii der StesteUbliotbtbMi aUdn Im Bmebe fBr ibrs Dienstegende

17*/^Ve gcsMnten im BiblietbeksdlsBste beste erforderlieben Kenseptekrftfte

darch ^^Praktikanten", und zwar zum Großteil dnroh vOUig nnbesoldete
Praktikanten in Verwendung jstellt Hier muß eine Korrektnr erfoltjen. eine

Korrektur, welche durch eine geeignete Stelleuvermehrung im Bibliutheksstatus

•berbnnpt sn erfolgen hfttte. Aber nicht nnr durch diese lokaiei^ Verroebrongen

der Betmtenstellen kann die Regierang dem Prakttkantenelend an ihren

Bibliotheken abhelfen, aaeh die ja in der Natur der Saobe liegende Teilung

der Prager heute den dortigen beiden Hochschulen gemeinsamen üniversitÄts-

nod technischen Bibliothek in je zwei national getrennte Universitüts- aud

Technik-Biliotheken nnd terner die endliche Betrauung der k. k. Stadien-

•Wbliotbeken in Qörs ud Lins nnd der Teebnik-Biblietbek in Lemberg mit wirk-

liehen Facbbibliotbeksbeamten statt mit Professoren und Vereinssngestellten

würde » ine stark in« Gewicht fallende Vi rnicknnErs- und Verniinderangsniöt^lichkeit

der unnatürlich großen Zahl der lieuti|^'-'u Biblioiheksbeuniten bieten. Flier sollte

wirklich gröndlich gebolfea werden, und zwar nach dem Spricbworte: Doppelt

bUft, «er seb n eil hilft, denn des Praktiksntenelend sn den k. k. Bibliotheken

bsdsrf dringend der Abhilfe.

Haben wir somit die jüngsten Ausläufer des Organismus der I^ibliotlieks-

beainteii von der Sonne behördlicher Gunst nicht verwöhnt gelun gen, so können

wir far seine höchsten Spitzen einen ähnlichen Mangel beobachten. Dean,

«Ibreod sdbst der kletosto Kenseptebesaiteiiststas im Beicbe mit Pesten Aber
der VL Bangklssse bedneht ist, »tebt der deeb sienriish miebtige Stemm des

Statas der 125 Bibliotheksbeamten des Unterrichtansinistennms mit der TL Rang-

klaase vollständig abgehackt da. Und waium? Sind die Bibliotheksbeamten etwas

Minderwertigeres als die Herren der juridischen lionzeptstatuae? Außerdem mäesen

dis MbUothsksbssnton bsi ibrem Diensteiatritte neben ihrem Ooktomte, Stsste»

prtfbngsn ete. sieh noeh Kenntuese dreier fremdw Sptssliett nsehwsisen,

lauter Dinge, die man Ton den Beamten der mit II. bis IV. Rangklataepoaten

gekrönten jnridiscben Konzeptstatuse nicht verlangt. Warum also bei den

Bibiiutbeksbeamten diese Zariicksetznog und Voreothaltung, welche man größeren

BmshsehiiittebeamteareiheD gegenSber nieoMla ftbtf Anch hier nnS endlisb

sin Wandel geseirnffsn «erden. Die Peeten Aber der ?l. Bangklasss bstragsn bei

den juridijicben Stntasen 1 bis 7% der gesamten jeweiligen StetttsbeamtensaU.

Bescheiden snr ans daram Ar die BiUiotbeksbsamten mit der Forderang
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nach dem Durcbscbnitte der GrOüeu dieser Juristenbevonngunpen, mit 3';,%, so

gebüiiren dem ]iililiutlioksbeamten iiiindestenü füuf Posten über der VI. liaug-

klasae, welche in der Gestalt eines Generalioapektors des Bibliothekswesens in

4«r W* BugUwtft und vier Hofratspostan als d«r drai IltMten Biblioth«lctte

md dm Inspektor-Stellvertreters zn schafifen wären. Was Ar den Jaristen rvcbt

ist, muß auch für den Pbilosopben billig sein, denn eir-e Minderwertigkeitserklärung-

der Philosoplicii vor aller Welt gegenüber den Juristen wird man doch nicht direkt

abgeben Wullen iP Ist in den Vorstudieu des Bibliothekars, in seiner Bescbiftigung,

in Minar Mission anch nnr Bin Homent tn finden, das ihn der Antprfidie Mf
ein« aneh materiell nod social Terloekende Karritee beianbtn seilte? Wir winn
damit mit unseren Streiflichtern aus dem Bibliotheksbeamtentnme für heute in

Ende, möge nur ihres Scheines schwaches Schimmern doch gründlich genug

geleuchtet haben, um dort endlich zu erhellen und zu belichten, tou wu nicht

nnr nlles Idcbt fttr die Bibliotiiekibeamten ansgehen sollte, sondern wo «neb

allein die Macht beslabt; die honte bestehenden krassen nnd nubilligen Schatten

des Daseins der Bibliotheksbeamten in das nnr verdiente nnd berechtigt« lieht-

ToUe Gegenteil zu kehren.

Wien, im Juni lüOö. Dr. Anton Schubert.

Unrichtige Biichertitel.

Hit eiueu Exkurs über hebräische Bäcbertitel.

Es handelt sich in den folgenden Äusföhrangen nicht so sehr um einen

Beitrag tu der literariseh intereasanten, neuerdings mehrfoch behandelten Gesehidite

des Buchtitels, xn der B. F. Arnold in diesen Blittern (VII. 167 ff) eine naf-

RChlußreiche Krörterung beigesteuert hat, soiidern es sollen hier zunächst eini^

Fille aus der Praxis besprocli« n und es soll an diesen Beispielen gezeigt werden,

welche Wichtigkeit vum Standpunkt der bibliothekarischen Praxis der richtigen

Titelwahl innewohnt oder, negativ ansgedrflekt, welehe Sehwierigkeiten ein eehleeht

gewihlter oder nicht sorgfülti»,' htilisiertev Titel der im Dienste der Wissenschaft

80 notweudigon Tätigkeit de.s Bibliothekars bereiten kann. Jeder Benif>iiibliotbekar

weiß, wie groli diese Sdiwierigkeiten manchmal sind un i weU iie harto Arbeit es

mitunter erfordert, einen Buchtitel den mit dem bibliotUekariscitau Geschult nun

einmal notwendig Terbnndenen Begeln fir die Beaehreibong, InTontarisierang nnd
Satalogisiorung der Bücher zu unterwerfen Und jeder Bibliothekar oder Bibliograph,

der auf einige Praxis zurückblicken kann, wird leicht in der Lage sein, aus seiner

eigenen Erfahrung Beispiele dafür beizubringen. Es wiire par nicht so uninter-

essant, eine Sammlung unrichtiger und deshalb irrefüüreuder fiachertitel als

Ornndlago einer Anweisung fär Antoren bei der Titelgebnng snsammensnttellen*

Denn dasjenige, worauf es hier ankommt, geliOrt eigentlleb snr Technik den
.

Buches, wogegen nur allzuoft zum Schaden der Bflcher i-elbst gefehlt wird. Es
sind das zwar Äußerlichkeiten, die den inneren Wert eim s literarischen Produktes

nicht berühren, aber es ist doch zweifellos, daß seine Wirkung davon nicht

nnbetinllnfit bleibt. Dem geringen cratOndnis gegenüber, daa fiele, manchmal
aneh bedentende Sehriftaleller dieaen InSerliehkeiten entgegenbringen, dnrf man
wohl auf die besondere Soigfalt Terweisen, die gerade die herrormgondaten

belehrten auf diese Dingo Torwenden. Das geringsebitionde minisM non «mtm«
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prtistor ist «in 'rhlecht scluity.tiideb Feipt'iiblatt fiir dit-ss HlOßen: wer aof das

Innere seineh Werkes Akribie. Sorgfalt und Genauigkeit verweadet, wird sie

gewiß auch auf die Toilette des Bucbes — Dod daxo gehört in tnter Lini« der

Titel — erttreekeii. EigeDtiieb MllteB Verleger oad Druckereien hier dem Antor

ra Hilfe kommen and wie fDr die AaifBhroBg dee Drackeg. die Typenwahl,

Anordnung des Textes n. s. w. die Faktoren sorgen, so solltpii He Druckereien

oder die Verleger auch in diesen Dingen einen maßgebenden Eintluß aasüben, der

ihnen für die ]kiiflgri£fe auch die Verantwortung auferlegen müfite. Wie die Dinge

bliBVB liegen» haben aie ihn entweder nidit^ oder es fehlt Midi ihnen diillr

noch die nötige Schulau g. und dn nicht nor der Text, sondern auch der Titel

nor mit dem Imprimatur des Verfassers versehen gedruckt wird, so ist auch der

Antor. wie fiir die s-orgrältige Korrektur trotz der Hausrevision durch den

Korrektor auch dafür verantwortlich. Um uiciit in den Verdacht zu kommen, ala

wollt« UAk fOr eine Wiedererweekiing der bei den fbrtgeechrittenen Kdltarrdlkem

beseitigten prohibitiTen Bücherzensar eintreten« will ich ausdrücklich bemerken«

dafi der Vorschlag scherzhaft peiueint ist, eine Art Biicliertitelxeusur einzuführen.

Aber eine beratende »Stelle, eine Art Bücliertitel- oder Bücherwesenauskunftei,

wie solche Auskunftätelleu jetzt gerne genannt werden, ließe sieh vielleicht

denken, die die Airtoren in allem, wai mr Technik dee Bwkm gehert, beraten

ktant«. Und noch beaaer wftre es, wenn ein aolchee Weltbareaa, dai inter>

. nationalen Charakter hat, geschaffen werden kOnnte. Denn das Titelnnwesen ist

eigentlich in der freirdländlichen, namentlich in der eiigliüchen Literatur noch

größer als in der deutschen. Während hier auf dem Gebiete der ernsten, wissen-

icbnfllidiea Produktion — nnd nur ton dtener iet hier die Bede Inangen nnd

Irrefilbmngen veriiiltniBniliBig doch aeltener eind, begegnen aie nur tn oft in

jener. Es mag mit dem so anendlich ansgebiideten, ffir kontinentele Begriffe oft

nnfaßbaren Freiheitsgefühl der Engländer und Amerikaner gerade in allen

geistigen Dingen zusammenhängen, daß im Gegensätze zu dem hucheatwickelten

Feingefllhl für die äaBere Form in den Büchertiteln oft regelloae Willkfir harrecht

Inabeeoodere leigt eich daa in den taaunmengehOrigen Serienpnblikationen der

gelehrten GeieOachallen : die äußerlich nad innerlich zusanituengehOrigen Ver-

flflentüchnngen setzen der hibliothtkiirij-rlieii Tätif^koit zumeist die größten

Schwierigkeiten entgegen. Um ein Bt-isj i. I au^ meiner eigenen Praxis für viele

andere anzaführen, nenne ich hier die Publikationen des Egypt Exploration

Fand ; es iet gans unmöglich aie ao an katalogiriaren, dafi aie, wie ea gedaeht

ist, eine bibliothekarische Einheit bilden. D < eine Publikation führt anter den

Kiuzeltiteln die Bezeichnmip: First, «ecdnd. . , . Memoir of the Egyjit F.xpluration

Fund, einzelne Bände, die aber dann in dem auf der Rückseite der ^,'el)undenen

Bände gedruckten Verzeichnisse eine bestimmte Nummer tragen, werden Extra

PnbUcation oder Tolnme genannt. Daneben gibt ee eine andere Beihe« wie der

jlhrlich erschein t I I tr A rchaeological Keport« der oben, fibnden Titel, den General-

vemerk ffibrt: Kgypt Jixploiation Fund.*}

') Um die bunte Musterkarte der Bezeichnungen noch erüiclitlicher zu

flMcben, sei hier noch folgendes bemerkt: der allgemeine Titel der Baupt-

Publikation iat nur an gewinnen ana dem auf der BSdteeite dee Deckels dea

Originaleiubandes aafgedrockten Inhaltsverzeichnis; aber auch er wechselt, Zuerat

beißt ea: Egjpt £iploratioa Food Poblicatione, dann: Pnblicationa of the Egjpt
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Bmndelt es sich in diesen and ihnliebeo FlUen nar am Bmagriiii
Genauigkeit und Konsequenz in der Titelgebnng, die die Katalogitiernntj selbst

nml insbesondere, wenigstens im h I p h s b e t i s c Ii e n Katalog^, erschweren. ein«a

Überblick über alle Publikationen der betreffenden Gesellschaft zo geben —
In der Praiis eaiatehen tatiishlieh dndvreh Schwierigkeiten, frail in der ^finstt*

•ebnMiehen Literatur i. B. alle Torarwlhnton ReibenpabUkntioBmi ala V«rtflirt>

Hchnogen des Egypt Exploration Fond zitiert werden — so liegen in den Fällen,

die eigentlich den Anstoß za diesen iintipriichslosen Ansfährungen geg«b«a

haben, ganz andere and viel schwerer wiegende iLnstOße vor, die man geraden
alt IxrofBhnmgm hesdchoen kann. "Sithi am dia batrafluidatt Antama bM-
sostellen, eind diese irreRUirenden Titel hier aaffefttbrt and beleuchtet imrden,

sondern weil sie gleichsam ein argtmtmiMm ad homhum sein kOnnen fflr die

Wichtigkeit, die dem Äußerlichsten eines Werk'^s. seinem Titel, innewohot.

Übrigens muß nach dem alten deutschen Wort: «Wer da bauet an den Straßen,

•ich die Bede der Leute gefallen lassen." Wer ein liteiarieebes Produkt «dt

seinen Namen veiMben der öffentUcblteit flbef^ibt oder, wie ee Istaiiiiaab

beseiehaender heißt, publiet jurU macht, der gibt der Öffentliebkeit damit anch

das nn''inpeBrliränkte Recht der Kritik. Je liölier die Autoren !«iih selbst ein-

schiitieii un>i je liöher bie mit Riickiiirht auf ihre literarische Stellung eingeschitrt

werden wollen, desto berechtigter ht auch ihnen gegenüber der Standpunkt der

ebjektimi and allseitigen Kritik, da ja die Übeneagang nfeht abrawafeea^
daß ein ernster Schriftsteller an sein litenrisches Produkt selbst den strengeMn

Maßstab anlegt und sein Beste* <iumit leisten will. Gerade weil es sich, wif irh

wiederhult betone, hier um Äußerlichkeiten handelt, schien es mir notwen>lig.

das hier ausdräcklich zu bemerken. Ich hoffe aber, daß es mir im folgendeo

gelingen wird, niebt nnr den FaehkoUegen, an die aieh diene Blitter ja mnlehst
wenden, sondern auch Femeietebenden zn «eigen, daB ee sich bei den hier an be-

ipreeheodenftuflerllehen Dingen dnrcbaas nicht am anweeentlieha handelt,

JbploratioB Fund, hie and da wediseln jedoch beide Fennen. Eine Serie heiM
PoblicatiouB of the Graeco-Rünum Brancb. Ktöh dem Verzeichnis enthalten Tol

I bis III. V und VI The OxyrrhjH' lins Papyri, vol IV The Tebtunis Papyri.

Double Tolume per 1900-01 and lyui—U2. liy Grenfell. Hunt and ämylj. Auf

den Titelblftttern der einzelnen Bände steht nun bloß:

Egypt Exploration Fund

Graeco-Bonan Bmnch
Ozyrrhynchns Papyri

nnd vol IV (hf Tei>tiniiH Pnpyri 'Enthaltend, ist in dieser Serie eohon gar nictt

aoterzubringen, denn das Titelblatt hat folgende Fassung:

Univereit; of California Publications

6faeca>Boman Aichaeology

Ol I

The Tebtunis Papyri.

Kollege rriiwi'II macht mich darauf aufmerksam, daß auf dem TorletTt^n

Kongreß der engiiMln n liibliothekare die Schwierigkeiten, die durch die cuj^hhcrie

6itte, die Stelle, von der das Werk ausgeht, in regelloser Form auf d«ui Titel tu

eelm, fir die Katalogisierang entstehen, hertbrt wurde. (Vgl. The Xtibraiy

Issoeiatioa Beeord toI VI. 1904, p. 482 ff.)
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Und nan mOgen einige Titel, wie eie mir die Praxis der letzten Mouate

gebotoh hftboi, mit einigen alles Toretehende erl&utemden Bemetkangen folgen.

1. Tor einifen Monaten endiien in Titrlaf Ton Alfred HOlder in Wien

•In Bneb mit folgendem Titel:

TerhandluDgen der II. Konferenz der DirelitoreD der Mittelscliulen

(Gymnasien und Realschulen) im Krzher/.cipttm) Österreich unt<?r der Enns. Im

Auftrage des k. k. ii.-ö. Landesschalrates herausgegeben von Dr. August

Scbeindler, k. k. Laodessebul-Inspektor. Der Verhandlangen der n.-0. Mittel-

•ehnldiioUonB-KoBlSweitien L Band. Wien, 1905. Alfred HMder.

Der Titd iat eo nngeicSildtt nnd irreflUirend kensipiort, daS ieb Anetand

Bchnien niofi, den HeraaigebOT deiBncbes, der nicht nur als Seholmann, sondern

noch als Philologe sich eines guten Namen? erfreut, fnr den Koiizipisten des Titels

tu halten. Allein, die Frage des Konzipisteu i&t lür die Beurteilung ron keiner

Bedeatuug; sie hat ea eben nur mit dem Titel, wie er ist, so tan. Die Uogeschick-

liebkdft der Faeanng eri^bt deh eofort, sobald man der Frage niher tritt» wie dn
Werk, dessen erster Band liier vorliegt, katalogisiert werden soll? Was oben

steht, also den Haupttitel darstellen soll, ist der Inhalt des ersten Bandes.') Ee

iat aber nicht nur gegen alle Norm, sondern es widerstreitet auch aller Logik,

den Titel des Teiles zur Grundlage der Beschreibung des Ganzen zu machen.

Violmohr moB man von dem prfttiOs gefaxten erkllrenden Belsati: «Der ?ei^

handlangen ... I. Band* für die Buchbeschreibung ausgehen nnd das Work SO

boadireiben, ala ob der Titel lautete, wie er richtig bitte lanten sollen-

Verhandlnugen der n.-ö. Mittelschuldirektoren-Konferenzen. Band 1. Ter«

bawttnngen der II. Kunferenz . . . herausgegeben ron . . . Wien, 1905. Uöider . •

.

£• wird also das Werk so zu katalogisieren sein :

Verfaandlnngen der n.-ö, Mittelaoholdirektorea • Konferenzen. Wien 1905

— . , Bd.

IlDtlittt mit bes. Titel:

I. Yerbandluugen dor II. Xonbrons . . . Herausgegeben von . * . Wien 19(15.

Aber damit sind die Schwierigkeiten, die der Titel bietet, nicht erschöpft.

Dn ansdrteklieh nur die Terhandlnngen dor II. KonCeroni als Inhalt det I. Bandes

im Titel angegeben sind, mflßte man annehmen, daß. was ja nicht selten Tor-

konmt, zuerst die Verhandlaugen der II. Konferenz publiziert werden und die

Yorbnndlongen det 1. Konüerenz in einem späteren Band erscheinen, wobei es

tHirdiiip MadMhmr endiaiiit» dnfl der I Band dso Werket die Terimndlungen

dox IL nnd ean apiteror die der L jCnnfetMis enthilt» oder daft die der I.

fiborhanpt nicht pidbliziert werden. Indes der Bibliograph mofi eben mit den

gegebenen Tatsachen sich abfinden. Er muB aber nicht nur den Titel, sondern,

aoab daa Inhalt, dea Buches keunen lernen. Wie erstaunt er nun, gleich auf dem

cistsB Blatt, nt^ dam Titel folgende .labaltattberBicht* an finden:

Die Sache wird noch kLaxer durch die hier wegen Baunierspurais unbe«

lAiriBilehtigt gehlieha—i ^nwgicaphiadio Form du Tttela. Dor efklftrendo Boisate.

dnr den. HaapttitoL onihiU, iat bk kleineren Lettern gifdion, «Urnnd der oben-

•takoodo TÜel doa ToUea dnroh doM Dmck hor?oxphobon oraehot&t

Digitizcd by Gc.iv^^i»^



. 2S4 —

I. Teil.

1. Zar Vorgeschichte der . . . Koofereazen . . . S.t7.

i. Erst« KoBf«r«ns 8. 5—89.

IL T«U.

Z w >M t Konferenz.

1. Vorbereitung S. 40.

fi. «rbandlangea der sweitea Koaferem S. 40—119.

So sind also, ruft er verwandert aas. doch aach die Verhandlungen der

I. Konftrenz in dem ]. B;itn1 «-nthalten an»! (iamit. ist die Veiierfr^itri- : ^Wo siod

denn die Verhandlaiigen dei 1. Konferenz?" beantwortet. Und da der gewissenhafte

Bibliograph genauen Aofscbloß gibt ober deo lohalt der Werke, fügt er — allerding»

ia [ ) — dcf IL Konfermg bei [I.iiiid). Man uelit demnaeb, die Titelfbnqng desBaadei

iet. was bei einem im amtlicben Anftrage herausgegebenen Werke nm so aafTallendir

ist, nicht nnr nngesohickt, sondern auch irreführend. Alle .im Ziiataniekommei

des vorliegenden Baixles beteiligten Faktoren, also Heransgeber, Verleger and di»

Druckerei können wir Tersichem, daß in allen Bibliotheken, iu die das Bach bii

jetit gelangt ist, man mit den Bitsdn, die der Titd aufgibt, iieb eine Zeit laaf

beschäftigt hat — übrigens wird es den Beiensenten nicht anders ergehen — den

die BibliotheksinrnscliiMi haben durch ihren B 'ruf auch eine gewisse Acbtong W
der geistigen Arbeit erworben, die sie hindert, ohne weiters darüber zur Tages*

Ordnung überzugehen. Sie sagen sich: der Kouzipist des Titels muß sich doch

bat der fltelfasenng etwaa gedaebt babea and der ^tel iil^ da er Tom Nermalea

abweicht, so gefaßt, dafi er aaf Übeilegnag schUeOea llfit Ks l^ostet daher dea

Bibliothekar einige Überwindung nnd reifliche Öberlegung. bis er sich entsehl: 'ß-r»

kann anzunehmen, daß der Titel eben fehlerhaft konzipiert ist. Ist es nicht ein-

facher und liegt es nicht im Interesse des Autors und «eines Werkes dareb

^oe richtige und dem labalt aatapreebende Titelfastang die Katalogiaiarang dce

Baches zu vereiabdien and aiobenaetellea?

Übrigens ist die Erwägung klar, die die irreführende Fassung rer-

anlaßt hat: während nämlich über die Verhandlangen der II. Konferenz ein

fast wörtliches Protokoll Teröffentliebt wird, unterrichtet über den Gang

Yeriiandlnagen der I. Konfereni nnr ein allerdingi aasftbrlieber, aui der «Sett*

•ebrift f. d. Osterr. Gjmaaaien" wiederabgedraekter Aasing. Dietar Untanchiel

Teranlaßte wohl, den Titel a potiori zu fassen und nur die Verhandlangen der

II. Konfereii7. auf das Titelblatt zu setzen. Da jedoch außer dem Gang der

Yerhaudlungeu auch die Eröffnungsrede des Präsideut<in, die Teiinehmert die

verbaodelten Themeo mitgeteilt werden, so bietet eben der Band antratebaade

Anaknnft aaeb Aber die Veriiandlnngan der L Kanfereni nnd es wirt daber

iweiÜBlloa riebtiger gewesen, dies im Titelblatt mm Aaadmck in bringen.

8. Niebt nnr in der Titalfaasang, sondern auch in anderer Hineiebt IftSt

die nStige Sorgfalt Tormissen der Tor knrsem ersehianone Band XIX der

Monumenta Germaniae Puedagogica, der der Katalogiiiemng aUordinga kaineilei

äobwierigkeit bietet. Es hat foigeadon Doppeltitel:
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ManomantA OamaniM pMdasogic* Dm

BttidZZX

MUirmohiteb« Gymnaiiiini im Zeitalter

MMi» Thereaia*i

on
Dm Ottarreichische Gyinnuiam im

Zeitalter Maria Theresia'« 1

Dr. Karl Wotke,

k. k. OyronMialprofetior in Ifitn

Entw Band
Texte nebst Erlioterangen

Berlin

A. Hoffmann & Cie

1905

Berlin

A. HoiTnunn k Gie

1905

Es ist wulil du» Geringste, was man Ton einem richtiffen Titel Terlan^en

kann, dai3 er öber den Inhalt keine falsche Vorstellang erwecke. In einem Werke,

das den Titel fährt: .Das österreichische Ujrninasiam im Zeitalter M. T. 1' wird

nniehst jeder, trottdeoi ee einen Teil der Monnmenta OeroianUe Paedagogiea

bildet, eine geschichtliche Darstellung im Anschlafi an die pnUiiierten Qndlen
erwarten nnd die beigesetzte Zifter 1 wird ihm besagen, daß. wenn der vor-

liegende Band nur Quellen enthält, ein weiterer Hand die Darstellung
bringen werde. In dieser Auoabme wird er noch bestärkt werden durch das

eifeatlidie Titelbktt, dM ja attsdrfleklieb beaagt: Erater Band Teile nebet

Erllatemngen ; fulgerichtig müßte daher der iweite Band die Daratellnng bringen.

Ferner wird die Bezeichnung .im Zeitalter Maria Tii'Tosia'a" jedem, auch wenn

er kein bepondfrs (leschichtskundiger ist, in dein «Jlaiiben bestärken, daß lediglich

daa Qjrmnatiium im Zeitalter Maria Theresia s» beiiaudelt wird, and er wird in

dieeer Annabme noeb beattrkt, wenn er auf allen linken Seiten dee Bnebea vom
Anfkng bia inni Bdilnfi auf der Kopfleiste die Überschrift findet: «Daa Oeter*

reichische Gymnasinm i. d. Zeit Maria Theresia's 1". Wenn vielleicht die Fassung

,im Zeitalter M. T.'s*^ eine etwaa weitere Bedeutung zuläßt, so ist die dafür im

Bache selbst eintretende so bestimmt, dafi damit der Kähmen des Baches

mit der Begierungsxeit H . T.*a genau fixiert wird. Der Inhalt da Bnebea atimat

aber damit nicht, denn er nmCafit aoeh die Zeit Kaber Joaefa II. nnd Kaiaer

LeopoliTs II. and es macht einen eigentQmlieben ISindruck den Titel auf der

KopMeiste auch in jenen Partien zu lesen, die der Zeit der genannten Kaiser

angeboren. Aus dem Vurwort erfährt man aber, daß der zweite Band iu

derselben Weiae wie der erste daa OjmnMinm in der Frantiaseiaeben Zdt
bdiandeln wird. Wie mit dieser Absicht, die sieb, wie gesagt, ledig^eb anf die

FortfQhrung der Quelleupublikatioii besebrinkt, die Titel des ersten Bandes in

Einklang gebracht werden sollen und wie die Titel des zweiten Bandes in

Konsequenz der ersten gefaßt werden werden, ist schwer za sagen: entweder

weiden sie unrichtig sein, od«r sie werden ganz neu gefaßt werden mSssen,

und die ^tel dee ersten Bandes bleiben ein Anfluig ohne Ende.

Damit sind aber die Anstinde, die der Titel im Znsaamenhalt mit dem
Inhalt bietet, nicht erschöpft. Der Titel «Das Osterrei^ieebe Ojmnasium im

Zeitalter (oder in der Zeit) M. T's" wäre auch dann unpassend gewählt, wenn

der Verfasser wirklich, wie er im Vorwort es als seine Absiebt bezeichnet, daa

gttae vorhandene nnd in Betracht kommende Material rerOffsntlicht hitte,

8o wenig wie es einem Arehitekten einfallen wird, eine wohlgeordnete Sammlung

Digitizcd by Cc.i v^



— 236 —

von Ziegela, Qttad«ni und loiMtigeD WerkitidUR d«« Namn dM Bim» n
b«Mi«faMn, m de» ti« dieMB mHcb, «b«nM onriditig ist et MaterUlitn od«r

Quellen zur Geschichte desGymnasiamB mit der Beseiclinun^ ^Dfti Gjm-
nasium" lu versehen. Aber der Autor hat seinetn Wt^rVe ancii »iaiiurch geschadet.

da6 er mit leinein eine ganz andere Vorstellung erweckenden Titel die Ansprüch«,

dk min nn den IidMll sMIt -> nllMdlafs antifstflttt «rdi«M Mcb dardi MinToivatt
— g«steif(«rt bat: den» Titel und Vorwert inTolTiereo, wie boeite erwlhnt, die

Fordcnin^' der angestrebten Vollstfindigkeit, während tats&chlicb, was allerdingt
irh, der für ein im amtlichen .Auftrat»e tn publizierendes ähnliches
Werk das ganze archival is o ii e Material durchgearbeitet hat, allein

konitntieren kenn, ein Hauptqaelle fnt gauinnd nnader nnderen eine Bcilin

wesentlieher Sticke nnbenfltxt und vnberllekiiehtigt geblieben eind. 80 iet debo d«r

TOtliegende Band auch ein Beispiel für die mitanter Torkommende ftdsche Etiket»

tterang von \V. rken, die mm Scliaden der Hüchpr nnd der Autoren selbst, fnlsch^

Vorstdlunf^en erweckt, aber auch zum Schaden der Literatur, weil sie den

nuzulfii^licben Werken eine ihnen nicht sokommende Stellung in der Literatur

Tindisiert. Es iet freilieh nieht immer bOee Absieht, sondern oft nnr eitle Wiehtfg-

tuerei, die die Antoren veranlaflt, schon im Titel den Mnnd sn voll m nehmer.

Ks ist doch ganz natürlich : ganz andere Anforderunpen stellt man an ein Werk,

das sich benennt: „Materialien* oder „Quellen" oder „Beiträge zur Geschichte d»»"

Osterr. Gymnasiums", als an eine», das unter der stolzen Flagge «Das österr.

GymuMiom . . * d«f5r anxnlingliefaee tfnterial fBbrt Mag dam der Inhalt den
Boebes selbst noch so interessant nnd wertroll sein'), der Autor hat es sieh doch

selbst zuznsrhrpitien , dnß sein Werk als unzureiciieiid bezeichnet wird. Anch

andere Dinge verraten (iie geringe Sorgfalt, mit der das vorliegende Werk aas-

gestattet wurde: der Uaupttitei gibt als Inhalt des ersten Bandes ausdrücklich

an «Texte nebst Briiaternngen". Nnn beachte man die tatsichttdie Anlage den
Bndhes: es zerfillt iu swei Terschieden paginierte Teile von LXXZ nnd 616 Soiteii.

Der röUMsch pri(,'iiiipite hnt zunächst das Doppel-Titelblatt, dann ein WidmuniEr"-

blatt, dann das „Vorwoit", darauf fulgt ein Vorsteckblatt „Erläuterunpi'n", diese

folgen von S. [XIIIJ — LXXX, darauf folgen ohne Vorsteckblatt die leite, die

in vier Abschnitte, von denen jeder ein besonderes Torsteckblatt hat, serCdlmi,

cndlidt nodi swei Anhinge. Es maebt wiedenim einen dgentOmliehen Bindniek,

anf dem Titelblatt zu lesen „Texte nebst Erlfiatflnrngen", so dnQ also, wie ee

natürlich und praktisch ist, uu( die Texte die ErUluterniige!i folgen, und dann

nach dem Vorwort die Erläuterungen und hinter ihnen erst die l exte, die darch

jene eritotert werden, n Onden. Da die rOmiadie Paginierung Tom Titel bin

einaehieBReh Erlintemngen Ibrtliaft, so ergibt eich, daß diese nngnsehiehto Anoffd>

nnng nicht ohne Wissen des Autors entütanden ist. Wenn leb noch erwihne, daft

ein Inbaltaverieichnis, daa Aber den Inhalt orientieren kann, fehlt, dad din

>) I>er Wert des tnttichlich im rorliegenden Bach enthaltenen

Matwials eoU natOilieh- nMit in Abrede geetsllt werden; ee sei eogar ane*^

dräekliel» nmerkannt, dafi die im 2. Anhang mitgeteilten AuszQge aas dsa
damaligen, znm Teil f^chwer zn hefichuffenden Gjmna«iallehrböehem nicht nnr stm
besten Teil des Werkes gehören, sondern an sich von besonderem, auch biblio-

graphischem^ Intercese sind nnd einen wichtigen Beitrag sor GeMtbicbfee de*

tetsMeiehiesheg OymnnsiBwis dnntollen.
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publizierten AktenstQeke ohne n&here archiva]i8ch<> Vermerke lediglich mit der

Angabe »Original im Unterriebttministerium" u. ä. pablisiert werden, so daß die

Xratroll« «iMhWitli wird, difi ^bmh ia deh abgMehloMtneii Bm4» kein Index

lMif«g«bM jit, M» gebartn aaek diMs AnMtallongeD sar mangelbafttn T«dinik,

4m Bacbes, die Minen Wert herabdräcken. Pfir AkteupublikatiooeR betteben

nnn einmal Normen, mit denen lieh jeder, der eine in Angriff nimmt, rertnat
gemacht haben aoUte.

Wenn nnn hier im AnicblnA an die Besprechung des Titels eigentlich

luieli eine BMpredrang dM guten WerkM gegeben wird, 90 geeohieht dies

deshalb, weil hier an einem konkreten Fall gezeigt werden soll, wie der fehler»

hafte 'l'itel in einer Kritik des ganzen Werkes Attluß gibt, und wenn diese dem
%V«rke nicht zum Vorteil gereicht, so hat eben der Autor dies darch die Sor^'lusig-

keit, die er enf die genannten Dinge verwandt bat, selbst verschuldet. Das
Weeenllieheiet freilich die Mangelhaftigkeit des Hnterinle. Wieweit
«r selbst, wie weit der Heransgeber der Monaroenta oder die Verlagsbaebhandlnng

für die perüjErten Änßerlichkeiten verantwortlirh ist, entzieht sich meiiipr Kenntnis

UJid Beurttilnnp. Aher hervorgehoben iiiatr him aundrücklicii werüen, daß, wie eine

TOD mir aus diesem Anlaß angestellte Fiufung ergeben hat, keines der vielen

vorher in den «Honamenta* ereehienenen Werke ta gleichen oder fthnlichen

Aoitiaden Anleft gibt Umeomehr bitten elleidinge 'Hetnaegeber und Verleger

daranf aehten lotlen, daB ancb der Band XXX die gleiche Sorgfalt anfWeise.*)

Allerdings, e i n f> Veröffentlichung der Gesellschaft für deutsche Krziehungs-

und Schalgescliichte bietet für die Katalogisierung einige Schwierigkeit : es

sind die „Tezte und Forscbnngen". Von Heft VI ab erscheinen sie nicht mehr

adbet&ndig, lendoro als Bibelte «u den .Mitteilongen* derselben OeMll-

sebnft. Es erseheint deshalb von Heft VI ab der KopfUtel enf der Hanpttitel-

Seite „Beihefte zu den Mitteihiii<:<'n u. s. w." mit nener Ziblang von 1 angefangen,

auf der Vorderseite als Vorstecktitel : Texte und Forschungen VI u. s. w., so

daß T.n.F. VI =» Beihefte 1. T.u.P. VII = Beihefte 2 u.s. w. bis T.u. F.IX.

Dana schwindet der Titel «Teite nnd Ffursefanngen" gau. Bibliographisch

gehören die Beihefte tu den «Hitteiinngen* ; da sie aber anfangs die Z&hlong

der „Tezte und Forschungen" fortsetzen nnd in Druck and Format ihnen gleichen,

sind sie toü ilinen nicht ZU trennen. Richtiger wfire es wohl g» w.'-en. di-- Texte

und 1* orsctiuugei) ganz zum Abüchlusse zu biingen und eine neu>' lieihe mit den

Beiheften sofort zu beginnen. ist das gewiß eine Kleinigkeit, aber da inner»

halb der Texte nnd Forscbnngen nnd der Beihefte eine fortlanfende Publikation

»Beitiäge zur Erziehungs- und Schulgescliichte Bayerns* (bis jetzt 7 Hefte) läuft»

so ist die Katalogisierung infolge der doppelten A blifitiL'iirkeit und dreifachen

Zihlnng (rOmiscb and arabisch) eiuigermasseu erschwert, dcuu z. B. Beiträge . .

.

*) Ee sei hier aosdrQcklich bemerkt, daß damit dem um die Monumente

und die Gesellschaft für deutsclie Krzieliungs- und Schfil<:eschichte liocliverJientcn

Prof. Dr. Kehrbac|h, dessen vor kurztiu erfol^Mes Hinscheiden alle, die de?)

trefllicben Mann gekannt haben, im Interesse des ganzen Unternehmens auts

inaigste beklagen, kein Vorwnrf trelTen mIU Ale ehemaliger Bibliothekar hatte er

fftr diMO Dinge follM Tentladnis. wie eben die früheren B&nde «eigen. Allein

er war inr Zeit krsakbeitsbalber hevlanbt Dm gilt andi als flrkU&rnng IBr das

J^olgende.

H
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Heft 4= Beihefte 2 = T. u. F. VII., ferner muß die aufgegebene Zählung T. n. F.

[1] ff. doch beibehalten werden, »oU die Zaeammengebörigkeit der Beihefte mit

den T. v. deren Fonetennf eie eind, nieht eduHndeo. DnB teMdilieli dnidi

den gerügten Umstand eine rOllige Verwirmog entetaadea iit, teigen die inletait

erschienenen zwei Hefte. H^ft 7 der Beihefte enthält , Beiträge zar Geschichte der

Erziehung und des Unterrichtes iu Pnmincrn'', a. zw. Wehrmann : „Die Begrrflndong

dea eTaogelischen Schalwesens iu Pomoieru bis 1073." Da diese Beiträge zum
eretennml endieinen, ee «in dieiee Heft» fiüla neeb weitei« in Anieieht

•teben, mit 1. Heft (nimlieh der Pommer'schen Beitrige) tn beieieltnen geweeen..

Es wurde jedoch Tom Haupttitel <He Bezeichnung Siebentes Heft auf den Sonder-

titel irrtümlich heröbergenotnmen. Wir haben somit ein 7. Heft der Pommer'schen

Beiträge, ohne daß es ein 1. bis ü. gibt Das hatte aber zur Folge, daß das

folgende 8. Heft der Beihefte, die du [7.] Heft der Bajrisehen Beiträge bringt,

ant dem Sondeititel dieeei Heltee du Beieiduinng achte« Heft bietet. Be fehlt

•emit in der Beihe das Siebente Heft der Bayrieehen Bdtrige. Tatilehiidi iei

nftmlieh das aebte Heft eigentlich daa aiebente.

8. .Willensstärke nnd Urteilskraft. Eine sozial-pftdagogiscbe Stadie. AHen
Ersiehem, Eltern wie Lehrern zur Kenntnis, der Ju^'eiid zum Wohle. Von Phil.»

Dr. Gustav Hergrel J< k- C5 y in tiaKi;il d i rektor in Aussig'' lautet der Titel einer

vor kurzem im Yerl»g vun Karl 1< lomnie in Wien erschienenen Schrift. Man darf

wobl bnndat gegen eine wetten, daß niemand ane dem Titel der Schrift, der
«Willcnattftrke nnd Urtoilikraft" laotet, trotz den erUiienden Beisatiee ««ine

sozial-p&dagogische Studie" und der Knipfehlung „allen Erziehern n. s. w.', ja
trotz des anf dem Titelblatt stehenden Mottos: „als eine der schönsten Frücht«

der Schularbeit ist der Wille znr Arbeit sa beieichnea", eine Ahnung

vem Inhalt der Schrift haben wird. Willenrntlrke nnd Urteilekraft. ja auch der

WiUe inr Arbeit find peyehbebe Bigenaebaften. Der Titel weiet daher die Sefarifl

dem Fachgebiet der Psychologie zu. Erst das Vorwort belehrt aber AnlaB and
Inhalt. Der Verfasser hat auf dem I. internationalen Kongreß för Schulhygiene

in NQrnlierg, 19U4. einen Vortrag über .die 8chüleräberbürdangsklage im Lichte

der modernen GebellMhafts-, Familien- nnd SebnlTerbUtnieee* gehalten. Wae dort

mit Bftdceicfat anf die knappe Zeit lUitenbnft behandelt werden mntte, wird

hier in breiterer, besonders durch reichliche und allerdings allza reichliche nnd

allzu ausführliche Zitate (sie füllen zwei Drittel des Buches!) erweiterter Darleirung-

erörtert. Da es sich jedoch uro dasselbe handelt, nftmlieh om den Nacttweis.

d&ii die Schüleräberbürdungsklage nnbereditigt ist, and der Verfiuaer, wie er es im

Tortrag getan* die Frage vom Standpnnkt der modernen GeieUaehaft, der Familie

nnd der Sdraie behandelt, so wäre es viel richtiger gewesen, der Schrift d i o

Etikette zu geben, die keinen Zweifel über den Inhalt gestattet : es hätte genügt,

die „Schülerüberhürdungsklage" schlechthin auf den Titel zu setzen, eventoeil in

Frageform: »Ist die Sch. berechtigt?" Der Beitate .im Liebte a. i. w." ist

eigentlich «berflfiedg, weU ee eich wohl Ton aelbet vemteht^ da0 alle in Betracht

kommenden TerbUtniaae erOrtert werden.

4. Den ScblaiB der hier besprochenen FHle m«ge eine Titellndeniag bilden»

die von einem als her?orragender Gdehrter geeeblteten Verfasser jfingst bettebt

worden ist. 1899 erschien im Verlage ron Hinrichs in Leipzig ein Werk mit

dem Titel: .Die JUteste Terminologe der jüdischen Schriltaaslegaog. £in Wörter-
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boeh d«r 1nlMl«i^«tiidi«n Kmntepnudie der Tuiuutoii too Dr. 'WiIImIiii Baehett
Professor an der Landea-Rabbinerschale in Budapest." Vor wenigen Wochen
erschien nun ein Werk desselben Verfassers, das denselben Gegenstand für die

Amoräer behandelt. In der Absicht die beiden Werke, die innerlich lusammen»

fahtean, «ndi Mailidi m Twliiiiden, artrta ihui dar Tarluaar daa Folgeode anf

daa TiMbtett: JMa ciagatiaeha Taminologfia dar jttdiidiaD Traditlonalitaratiur

Ton Dr. Wilhelm Baeber. Zweiter (Schluß-) Teil. Die bibel- and traditions-

exegetisehe Terminologie der Amorfter". Leipzig, Hinrichs, 1905 nnd als An-

BMiiniBf sam Vorwort liest man folgendea Titel des 1899 erschienenen Werkes:

»Di» wagitiaaha Tnaisolofia der jQdischan Traditionsliterator. Erster Teil

:

dia bMaoEagatiaeha Tanniiiologia dar TaniaitaD. Dar nraprünglidia Tital laniata

:

Die iltaite Terminologie u. s. w." ^Hier zitiere ich", fährt der Verfasser fort,

«diesen ersten Teil als THnnaitische Terminologie*". Daß die Beschreibung' and

Katalogisierung des älteren Werkes nanmehr vollkommen geändert und, was

Tanoala Haopttitel war, jettt tarn Tarwaiatitel gemacht werden muß, verschlftgt

v«Digt aImt dar TariSuaar bitta doah badankan Milan, dafl daa 1899 araehianaDe

Werk bereits Bfirgerrecbt in der Literatur erlangt hat und daß daroh dia Baab-

tr&gliche Titeländernng eine Verwirrung angerichtet winl. Und wenn er dieses

Utere Werk, das jetzt erster Teil des Ganzen gewurden ist, unter dem kurzen

allerdings prägnanteren — Titel «Tannaitische Terminologie' selbst litiert.

•a aitialt ar damit — dann man arwlga, aa iat ain laiikaliaeh gaordnataa

Werk, das man gelegentUeb oachschlAgt — daß seiaa i^Tannaitiacba Taimiao-

logie" in den Katalogen Tergeblich gesucht wird.

Das Bedürfnis, langatmige Titel durch kurzgefaßte zu ersetzen, iat ein

be^'reitliche^, daraus erklärt sich die in der Wissenschaft längst geübte Sitte

der VerkürzuDgen allzalanger Titel, aber diese Sitte führt doch xa Tielen Unza-

hOmmliebkaltan nnd ^adar arfahrana Bibliotbakar kennt dia Tialen «meee bibUo-

ihecariae, die daraus entstehen. Wie soll, um auch dafür Beispiele anzuführen,

ein Bibliothekar, der doch schließlich nicht die gesamte Literatur aller Fächer

im Kopfe haben kann, wissen, welches Werk gemeini ist, wenn Begehrzettel

die Titel aufweisen, wie «Ancient luarbles' oder ,Museuin Caiupana' und wie soll

ar lalbat, geschweige dann ain Banntiart im Katalog diaea Tital« dia in dar

Literatnr geliafig aind ond im HOraaal genannt werden, finden, dia in den

Katalogen und Bibliographien fehlen, weil diese sich doch nnr nn den tatsäch-

lichen Titel der Bftcher halten können und deshalb nur verzeicimen: A des-

cription of the coUection of ancient marbles in the British Museum. London

1818—81 nnd Daicription daa marbraa antiqaea dnVna^a Gampana k Rome
par Henri d'Eaeampa Paria 1856. Da nan Prol Bacher selbst IQr aain Waric

den Titel .Tannaitische Terminoloi^'ie' für ausreichend hält, hätte er diesen Titel

schon 1899 dafür wählen sollen; für das neue hätte wohl der analtvge Titel

lAmoräische Terminologie' aasgereicht und die beiden Werke hätten als zwei

Mlbaliadigt, wai lia ja tetaIcUiab aind, in dar Litaratar nabanainandar laofan

Wie in der schonen Literatur, die allein in den eingangs erwähnten Aafs&tian

Ibar den Baebtitel barficksicbtigt worden ist, UaBa rieb anab in dar «iisea-

aballHeban Waiidal daa QaiahmMkaa nnd aina indifidnaUa Yaraehiadanhait

udi Nattanan tnd Zdtm faitateUan. Ea «ira gawiE intareaiant» dia GaaeUcbta

8»
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des Bachtitela in der wieseuschaftlicben Litenitar im Znummwihiinge danalegen;

•i0 wlM Meh lebmidi Ahr die Vdlkerpqrdiologitt. Htm tmt md GelegmlMit

« gMtetteo, komm« ieb selbst darauf «tninal sari^ ^elleicht regen jedoch die

TorliVgenden AnafQhrangen eitifii jßneeren Kollegen an, die Frage lu behaDieln.

Ohne vorgreifen in wollen, mögen doch hier sciiori einige allgemeine Bemerkungen

and EigebniBse folgen. Während früher auch in der wiaseoBebaftlicheQ Literatar .

dar poetitcii geflrbte, tynbeliadie Tüd «Ugemain lUidi var, der eft der

Phantasie des Verfassers alle Ehre machte, nicht selten aber den Inh&lt d«e

Bnches kaum ahnen lieü und deshalb der knapperen oder ausführlicheren

Krklärnntr bp iurfte, beschränkt sich diese Titelgebung heute im allgemeinen auf

die schone Literatar. In der wissenscbaftlicbeu ist man, wenigstens im Abend-

laade «nd im allgemeinen — Ton PInfsduilleB nod pseado-visaensdielUidien /

Anennlmien abgesehen — nflehtemer oder vielleicht darf man engen, ehrlicher

geworden : man wählt mit oder «dine Geschick Titel, die den Inhalt und die Kategorie

der Werke sofort erkennen lassen. Im Gegensatz zar abendländischen ist in der

orientalischen Literatur der symbolische Titel der üblichere. lo der bebräiscben
|— ich besehrlake nteh nof sie, weil tie mir bekannter iit — im Beeonderea — l

ee aei nnedrfleUidi bemerkt, dafl bier nnr von der epltoram naditnimndied«

und neueren, die Rede ist, denn in der titeaten lind Titel nnr mit wenigen

Ansnahmen vorhanden, die biblischen Bücher werden meist nach den Anfangsworten

benannt — ist die Gepflogenheit vurherrschend, als Titel Wort« aoe der heiUgea

Sehrift in wiUen, die jedoch nicht immer, man kann aogar sagen, in den aetteaenn

Fillen Inbalt nnd Oattang der Werke andeuten; tomeiat enthalten eie dfeae

oder Tersteckte Beziehangen zum VerÜMaer oder Gegenstand nnd verraten den

auf Natürlichkeit oder Ali'^oiiderürhkeit gerichteten Sinn des Autors. Man begreift
|

nm Beispiel, dali ein Buch, dat> cia» Rituale am Kranken- und Sterbebett and
|

Friedbofflgebete enthält, ^emeq h&bäkliä\ d. h. Jammertal (Ps. 84, 7j heißt, nor

dnreb Kenntnla der traditionellen Ebtegese begreift man die Benennung nM^eUer

Jaboq = Jaboksfurt (<ieii. .32, 2.3) für ein anderes ähnliches ; schwerer yerständ-
|

lieh ist der Titel b l ekhuih hamajim — W.Hsserteich (Xah. 2, 9) für ein Werk

über Ehescheidungen und er bedarf aiitifrihrlioher Erklärung im Vorwort. Wenn

des berühmten Maimonides' Hauptwerk genannt wird Mii'nth Ihdrdh hü^ hajdd

haehmitM = Wiederholung (oder Kmenerung) der Lehre, d. i. die starke Baad,

so ist die erste Beseiehnnng, die auch für das Deateronomiuro üblich ist^ flr

eine Systematik de» p*«?ninten biblischen und talmadischen Hechtes sofort xtt»

btäiidiich, d«^r Air» !mit i vt i t»d ^die starke Hand" ist ein in .ier Bibel (Dt. 7, 19.

84, 12) vurkoiiimeiider Ausdruck and hier gewählt, weil dab Werk in 14 Bücher

aerftllt: die beiden Bnchatabeo» aus denen das hebriUsehe WortJdioB Hand besteht»

haben den Zablenwert von 14, also genauer übersetz «die ataricen tiendm
(Bücher)". Es birtrt sich also unter der Beieichnung jdd hachaxäqäh ein Wort-

spiel , das dem Kpnn»^r sut- rt vt-rständlich ist. in der Ubersetzung jedoch rer-

blafit. Aus Kaumrücksichteu maü ich es mir versagen, weitere Beispiele, die

aieh leicht mehren lieBen, ansnflbren. Andere Titsl verraten Beslebungen tarn

•) Über die Titel der biblischen Bücher vgl. Blau „zur Einleitur;^' in

die heil. J«chrift* im 17. Jahresbericht der Landes-Rabbinerschule in Bu iapest

fflr das Schuljahr 1893/4, S. 81. Über die der älteren nachtalmidiachen Berliner
in dim & 848, Asm. 9 angeführten Tortrag, S. 381 f.
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Verfasser: heißt dieser z. B. Abraharo, so nennt er seine Werke etwa: mägtm
''ahhrdhdm = Schild Abrahams (nach Gen. 15, 1 und tägl. Gebet); ein Ahron

betitelt sein Werk: viatik 'a/ianm — Ahroiisstab (z Ii Kx. 7. 42), ein Autor

nameoa Moses kann, da auch der Mosesstab in der Bibel begegnet, sein Werk
gl«i«bfclls müttk «mnA b Motentab (iiMh Ei. 4, 80) n«ini«B, ein Jakob: *«M
ja^aqoi,!t =^ Jakobazelt (Gen. 31, 38) ein Isaak: ft'^jr/ü'cAd^ = Isaaksbrunnen (nach

Gen. 26. LT»!, ein David: 'ir drnüd Davidstadt (oft z. B. 2 S. 69) oder:

zettiach ddvid = Daridssproli (nach Jer. 28, 5), ein Martiokhai: maamar
märd^k/tai =» Wort M.'s (Kstli. 2. 20), ein Joseph: bciii jÖMeph «= Haus J.'s (i. B.

Jod. 1, 22) o(l«r fwV j6»eph. «= H«iipt (Gm. 49, 26) od«r Mi pordtjöitph mm «in

joogat Beia ist J. (Oen. 49. 22), a. i. m. Als eiafkehes Beispiel ein«r

geheimen An-spielnn^,» diene der Titel einer Schrift von Ohorin: ^Ähhaq

söphrr = J>cli reibersaijd, wo in ^abhaq der Name des Autors Arou ben (= Sohn)

üuluiau angedeutet ist Uitanter artet das Bestreben, im Titel Beziehungen

Misvd«ttt«D, sor wahr« Spiolerd au. So, wann ein Aator aanaiia J. M. Naltor

eine klaiae Sammlnng von Pndigtan sad Gadiditan nasat iS&I^tflM mk^ A^ift»

=3 Wachteln Tom Meere her (Nom. 11, 81) nnd wie die Vorrede belehrt, in den

8 Konsonanten des Worte» hajaro seineu Namen haqatan ja^aqohh mdrd*khai d. i.

der kleine — Bescheiden heitäbezeicbnung, darnach lonsivoc ini Griechischen, exigutu

im Latdaiaeban — Jakob Haidokbai oder in den swei eraten Kontonaaten dea

eraten and je dem «raten der beiden anderen TiteIwSrtor den seinea Tatera

Salomo angedeatet baben oder die drei Titelworte zugleich als Akrostich fQr

beide gelten lassen will für: S'fomoh Übh''n8 JaaqoUi M&rd*khai mimü'pachath

Neiter h' (Abkürzung für den Gottem&tnen) j'jahtl tn'^oiüm — die unterstrichenen

Buchstaben ergebenen die Titelworte — Salomen und sein Sohn J. M. aaa

der Familie N. Gott laaeo lenehten ihr Lieht! ~ Gleich Tier Betiehnngen aoU

enthalten der Titel, den der große Gelehrte Chajim Jair Bacharach seinem

Besponsenwerk gegeben hat. Er nennt es CfiawoVt Jah- — Dörfer. Beduinenlager

Jairs {Nuni. 32, 41). Welche liefHinnigen Erwägungen zur Walil des für eiue

Sammlung von Entscheidungen auf rabbinische Anfragen merkwiirdigen Titels

gefOhrt baben, beweiat daa Vorwort: denn der ebenso gelahrte wie aeharfeinnige

Yerfaüser gibt fünf Erkl&rungen dafür. Er habe ihn gew&blt: 1. weit, wie er

bescheiden meint, seinen Kntscheidun);en im Gegensatz zu den Festungen

p!ei< henden größerer Geister tmr die Bedeutung von offenen Dörfern, die keine

Mauer gegen Angriffe schützt, zukomme, 2. wegen seinea zweiten ihm in

aehwerer Krankheit beigelegten Namens (Jair), 8. liegt im Wort ehawoA ein

Hinweis auf seinen enten Namen Chajim, 4. entapricht der Zahlenwert der

Buchstaben der Titelworte = 685 der Anzahl Af-r im Buch enthaltenen Responsen,

5. liej^t im Wort chawoth auch ein Hinwi is auf chawdh {= Eva), seine von ihm

sehr verehrte Großmutter. 6o abbunderiich diese Spielereien zum Teil erscheinen,

dnd do«h aneh gerade dieaeBeiapieleingleieh Belege ffir den hohen Fnmillenainn

Qod daa pietätrolla Beatraban, daa Andenken an Veratorbene festiohalten. —
Die Zahlenspielerei hat überhaupt einen groBen Anteil an der Titelwabl. Um
dafür noch ein bezeichnendes Beispiel anzuführen, sei das grammati.sclie Werk

Tifbi » der Tiabite des Elias Levita erwähnt: es liegt darin ein Uiuweis auf

den Namenalrlgar in der hL Sehriftf den Propheten EUaa, dm Tiabitan, aber

andi eine Angabe der Zahl d«r darin erklärten meist e»itisehen rabbinischen

WVrter, almlicb 712. Wie weit hergeholt aber soleha Titel nnd aolehe Bin-
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weise manchmsl sind, xeigt t, B. das Bach des Eljakim GStx, das Erkl&rang:eii

sehwieriper hapadistiBcher Aussprftrhe im Talmud enthält. Es hat den imperatiren

Tit«! Rajfdunt bätapdchxm — erquicke mich mit Äpfela (Cant 2, 5). Das Wort

rujg^ikiA entiprieht in Minain Z«hleDW«at dem der Bnehrtiben dei Ntaeni im
YerfiMaen, wie «r im Yonrort snr ErUlning des Tltek bemertt. Aneh B«i«-

hörigen zn den etwa behandelten Peraonen begegnen wir, so *eftiWI «oM eder

hekhi ''tbhel moleh — die Traner am Moses (Deut. 34, 8) für eine Elegie oder

Trauerrede auf einen Verstorbenen ^Samens Moses. Aas der Gepflogenheit BU)el-

worte als Titel ohne SQdaicikt «nf den Inhalt n venrendeo. ergibt sidi die

htnflge Wiederkehr derselben TitelwMl» für Werlte venehiedenen labalts.

Andererseits hat aber diese Sitte, abgesehen von ihrer gemfltrollen Seite, die

sich in der innigen Vertrautheit mit dem Bibeltext •) and dem sie begründenden

Streben äußert, alles Schrilttum in Verbindung mit der heiligen Schrift za

bringen, auch den Vorteil der knappen TitelCusung. Denn wenn aaeb l&ogere

«der klinere Srläntemngen, die den Inhalt niher hettininen, nagi^^ verdM,

der Titel der Werke selhit iat knn nnd knapp ond er gilt als so prägnant, daS

die Autoren hinter ihnen ganz zurücktreten. Man zitiert niciit dfn Autor, sondern

nur die Titelworte des Werkes, die geradezu personifiziert werden.^) Deshalb

*) Auch aus dem talmudischen Schrifttum, ja auch aus dem Gebetbuch

werde« Titelwoite entlehnt, allerdings gehören diese letstereii n den eeltenertn

nnd nbeonderliehtlen, wie *abhrähdm ji^it« Abrnhun frenteieh, einea Werket too

Abraham Cohen aus Tunis und Jifchäq fraiitn^lumio jnMt, eines Baches ron

Eljakim b. Isaac Gntinho, also dptti Vater zu Ehren so genannt; beide Be-

nennaagen aus dem ^'achniittagsgebet für den ^Sabbat u. ä. Wie eng rerknüpft

mit dieeer Literatur die Sitte ist, als Titeiworte Bibelstellen zn wihlen, zeigt die

Tatsache, daB nach ebristliche Sehriftsteller ihren einschllfigeii Welken, ohne

Bflefcaieht anf die Sprache, in der sie abgefaßt sind, solch«' Titeiworte dem eigent-

lichen Titel Toranstellen. Als Beispiel führe ich nach Wolf, Bibliothcca III.

p. 952 an: Tapfichi zähdlh Torna aurea (Fror. 25, 11} Hebraicae Linguae in tria

opuscula distributa . . . Koma 1618.

Man zitiert und sucht deshalb in Bibliotheken z. B. den Sälchan ^ärükh

(»GedeekterTiseh, £s.23,41), den P'n« j»AdtA'd& (= AntlitsJosaa*s, Jos. 17, 4), den

T'HhmAkotUSm Hebe, Abgabe der Fettasebe na«h Ler. 8, 6), den «K^dAm
(i« Köstliche Früchte, Cant. 4, 18, 16), den ifa^adani meUkh (= Leckerbissen fQr den

König, Gen. 49. 20), den A'/i j'q&r (r^. Prachtirerät, Prov. 20, 15) u. s. w. ohne Angabe
der Autoren Joseph Karo, JosuaFaik, kaue Isserlein, Joseph Teomim, Abraham b.

Ascher, Samuel Lafiado u. s. w., die manche, die die Werke nennen und kennen, gar

nichtwissen, inmal dieBenennung derAutoren in den Xatal<ven sebwaakt Antdieser
Personifizierung der Werke erklärt sich der Titel einer jüngst erschienenen sehr

gelehrten Abhandlung über das oben genannte Hauptwerk des Maimonides im

Jahresbericht der Wiener israel.-theolo^. Lehranstalt von Dr. Adolf Scbwarr:

„Der Miscbneb Thora, ein Sjbtein der mosaisch-talmudischen Gesetzeslehre. Zur

Brinnemng an den eiebenhnndertj&hrigen Todestag MaimnniV; erst in dem den
Atilaß der Schrift erldlrendeo Beisata ers^eint der Verfasser Maimuni d. i.

Maimonides. Richtiger wäre m, F. nach dcntschera Sprachgebrauch . iie M. T."

(die Wiederholung, Erneuerung, Verdoppelung der Lehre, die Bezeichnung nach
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innfi ein Katalog tod Hebraicis außer der Anordnung nach den Verftnaniameil

atich ein Verzeichnis der hebräischen Titelworte pehen als Verweisungen auf die

Verfasser, um das Auffinden der gesuchten W*^rke zn gewährleisten, und eigeutlioh

«oUte auch jeder liibtiotbekskatalog sith nacli liieser Nurm richten.

Daß mit den wenigen Beispielen^) und aphoristischen Bemerkangen dia

Sache niebt eraehOpfmd behandelt Ist, hnnebt wohl nieht beionden betont n
werden. Ich darf aber doch hoffen, damit das literarische Interesse, dmi aveh ?Ott

^ieaem, wie ich glanbe, bia jetst nieht genttgend beachteten Gesiehtaponkte tu.

Deut 17, 18) oder das ,M. T.' seil, das Werk M. 1. : trotzdem »m'/ie/i selbst Masca-

linnm ist. Anehder Beiaati enthalt, nebenbei bemerkt, einen iwargettnfigeni^r

-dennoch unrichtigen Äusdrack. Es gibt nur einen BiebenhvnderUten Todestag,

'Wohl aber eine siebenhander^Ahrige Feier des To lr< tages.

Die erw&hnte Personifizierung der Titel geht soweit, daß manchmal aus

den Anfungsbuchstaben der Worte, die ihn bilden, Nüineii der Autoren werden.

So wurde aas dem Titel ne iud,6th hab'riih die zwei BuiidesUilela (nach Deat. 9,

11) dne Wert i^ch (geachrieben Sehelob) nnd dieser Name, der eigentlidi nvr die

Abkfifsnng des Titels darstellt, ist viel geläufiger als die nur den Kennern bekannten

Namen des Werkes und seines Verfassers Jesaias Horwitz. Man spricht von dem

Scheloh nnd zitiert den Scheloh. lu anderen Fällen ist der Titel eines Werkes

schlechtweg zum Namen des Verfassers geworden, so wird der älteste nachweisbare

Babbiner von Wien bane benlloses (1240—70) naoh seinem Werke aorto*»
^iii Lieht ist «lageatrent « Ps. 07, II andi genannt Isaae Or Somn.

Ffir das TOUige Znrficktreten der Ferion hinter der literarischen Leistung,

aber auch ffir die hohe Wertschätzung geistiger Taten ist noch bezeichneiüler,

daß das Werk eines Gelehrten oder, wenn er mehrere verfaßt, daß sein Haiijft-

werk im (iedächtnia der Nachwelt haftet, der Name des Verfassers als un-

weaentUeh getadeio nnbeaehtet bleibt Damna erUIrt es lieh, daB man, «n bei

-dtm a^gefUirten Bwspielen tu bleiben, etwa Tom Sohne, Enkel, der Familie des

Scheloh, des Teruroath hadeschen, des Pene Jehoschua oder, nm andere zu nennen,

des Chassam Sopher (nach dem so betitelten Werke des Pn-ßburger Rabbiners

^oses Schreiber), des Uachzis baschekel (Werk des Samuel Kollin) a. a. m.

epcicbt nnd nidit den Namen der Terfiwaer neutt.

•) Ich gebe sie, wie rie sieb mhr «ngasnebt bieten. Dem Kenner werden

leieht mehr nnd paHeadere eteflüleni fllr den mit der Literatur nicht Vertrauten

genflgen die wenigen, die, wie ich hoffe, die Typen darstellen. Auf einige

bemerkenswerte Titel hat mich Herr Dr. B. W a c h s t e i n, Amanuensis der

Bibliothek der Wiener israelitischen Kultusgemeinde, aufmerksam gemacht,

*) (ieatreift wird er durch einige Bemerkungen ron Wolt m der Vorrede

tvm ]. Band seiner Bibliothee* Hebraea. Erst wihrend der Konektnr dieses

Anfsatses lernte Ich den Tortrag Prof. Dr. A. Berliner*e «Jfldisehe BQcher-

<itel. Eine literarische Eaoserie", abgedruckt im 2. Jg. des „Jahrb. d. jüd. liter»

Gesellschaft" (Frankfurt a. M. 1904) S. 831 ff. (auch als Sonderabdruck erschienen)

kennen. Es war mir eine willkommene Best&tigUDg der Berechtigung dieses

Eiknnes, dn8 ein so ausgeseidtaeter Kminer wie Beriiner betont, daB

•das Thenn bisher Ton niemandem in nihere Betraehtong gnommen, am
allerwenigsten tu einer eehrifttiehen Darttellang gebradit weiden ist. £a eel
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der eigenartigen Literatnrgattang aach fQr jene innewohnt, d«aM der Inhalt Hecab»
ist, wenipstens angedeutet za haben. Und wenn auch in losem, steht dieser

Ellars doch im Zasatnmeobang mit der Absicht dies«! Aufsatzes, der an einigen

BeiBpielen loigen Mitte, welche Bedeatuog der Titelwahl innewohnt. Wenn
eingange Ten den Schwierigkeiten die Bede war, die ftleebe oder ichleebt

gewählte Titel der hibliographigchen Tätigkeit verursachen, so sollen diese beileib*

nicht Obertrieben werden, der Bibliothekar und Bibliograph werden sie uber-

winden. Aber davon mögen diese Ausführungen zeugen, daß, was oft Ton
Oelebrten, die die Tätigkeit des ßibliothekars aach beute noch nicht fOr toU
anerkennen nnd in ihm einen Ifeneehen leben, der die Bflcher nnr von andm
kennt, übersehen wird, daß wir Bibliothekare allerdings für die Äußerlichkeiten

ein scliärferes Auge liaben. aber von ihnen ausgehend mit kritischem Ausje auch

das Innere prüfen. Für die Titel aber sollte die Norm gelten, die Cicero für die

Gesetse aa&tellt: brevea autUo, iU ab imptritia /adle teneimturl Aber die

Xfine meide dae Horaiieehe Areeit ewe Ubaro, oftfcunw In dieeem Sinn»

lei die von Dr. Rud. Fürst in seinem echöneo Aufsatz („Das litermieche Echo*

1901 Mai) zitierte Mahnung' Lessiug's, der ja auch bib!i(»tli< kar war, beherzigt»

„die Büciiertitel sollen keine Küchenzettel sein. Kiu Buchtitel ist an) so besser.

Je weniger er von dem Inhalt verrät, or braucht den Inhalt weder anzugebeu

noch tn erschöpfen, aber er eoll doch aneb nicht irrefShren*.

Wien, im Juli 19ü5. Dr. S. F r a u k f u r t e r.

LITERARISCHE BESPRECHUNGEN.
Koarad Haebler. Typenreportorinm der Wiegendnicke. Abt.L Deotsch«

land nnd seine Nachbarländer. Halle a. S., Haupt, 1905. (Sammlung bibliutheks-

wissenschaftlicher Arbeiten begründet von Karl Dziatzko f. fortgeführt and
herausgegeben von Prof. Dr. Konrad Uaebler, Heft 19 und 20.) — M. 25.—

.

Als vor nanmebr 7 Jahren Robert Praetor aein Heiiterwerk Aber dl*

Inknnaboln des Britieh Hnsenni heraosgab, fahlte man dentlich, da0 für diesna

bis dahin ohne eigentliche Bichtschnur bebaute Forschnngsgebiet eine neae nnd
bessere Zeit herangebrochen war. Leider nffte ein neidisches Geschick den jungen

Gelehrten in der Vollkraft seines Schaffen» dahin, und manclie Frage, die man
gerne von ihm beantwortet hOren wollte, blieb ungelöst. Mit Stolt kann nwii

anf diesen belehrenden und anregenden Vortrag Berliner's hier besonders hin-

gewiesen. Gerne riiutne ich detn aus d-m Vollen schöpfenden Meister den

Vortritt ein, da ich mich auf diesem Gebiete durchaus nur als Outsider betrachte.

Erschöpfend ist der Vortrag Berliner's natflrlieh, trotiden er nel anefihrlieher

als mein Ezknrs ist, aneh nicht, das aehlieBt adion die gewihlte Form ans. Aboor

auch in der Behandlung selbst gehen die beiden Darlegungen auseinander; ich

lasse mich mehr von bibliothekarischen und bibliographischen, Beriuier mehr

von literarischen Gesichtspunkten leiten. Ferner unterscheiden sich beide durch

das Forum, an das sie sich wenden. Deshalb darf ich wohl holfon, daA mein»

AnsfOhmngen, aneb wenn sie aplter erscheinen, nicht alt vertpitet nnd dami»

tberflflsiig gelten werden.
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daranf hingewiesen werden, daß dem kühnen Ikarasflag des Eogländers die sorg-

Alltige und besonnene Kritik eines deutschen Gelelirten gefolgt ist, die uns durch

sjatematiscbe und eindringliche Darcharbeitung des gigautiscbtio ätoües gleichaam

•nt Sil Rigeo gibt^ wma wir Torbia To« Proetor empfangeo bftb«a. Dmu bei der

•peiiallen, d«D B«stAnden eines einielnen InstitaU gewidmet«!! Aufgabe, die aieh

Proetor gestellt hatte, und bei der aneüdlichen Fülle von Andeutungen und Auf-

schlüssen, die CT 7A\m erstenmal als B;ii>iitjrecher auf dem tVlde der wissen-

scbaftlicheu lukunabelkunde darbot, war es nicht anders mOglicii, als daß er auf

die Beweise im einselDen vendebtete; Mineii Behauptungen gegenüber miifite

aber lelbet einen rA^bnltleim Bewunderer dee englieeh«! Foreeheri bisweilen

der bange Zweifel beschleichen, ob denn alle diese Thesen von der Gleichheit

oder Ähnlichkeit von vielen Tausenden von Typen der Inkunabelzeit auch wirklieb

wahr und verlißlich seien und ob es gestattet sei, in allen Fällen weitere Schlüsse

dnnae m tiebea. Dne allgemeine Urtdl Iber Freeter*a Leiefenngenw fiut in

gtostig, nm in dieeer Hinsieht n l»embigen, denn das dnstiminige Leb pflegt

visi WMiiger sn besagen als einstimmiger Tadel ; letzterer, von Tersebiedenea

nabefiuDgMien Stimmen ausgesprochen, ist stets begründet, während das bedingungs-

lose Lob nur beweist, daß es niemand gewagt hat, die kritische Sonde herzhatt

antulegen. Erst Konrad Haebler hat den Bann gebrochen, indem er den gansen

Stoff eellMttndig md deeb mit steter Berfieksiditignng seines großen Ter^

gängers durchforscht un<l an die Steile vun Behauptungen Tatsachen gesetzt

bat, die jeder spltere Forscher in jedem «inielneu Paukte sn AberprOisn in der

Lage ist.

Um das Verhältnis U.'s zu Proetor richtig zu beurteilen, muß man sieb

Ter Amgn haltsa, dsfl es H. Tollkemmen ferne \9g, die eigentliehe Katalegsrb^t

Proctor's, tasofern sie sieh auf die Sebfttie dee British Hnseum oder der Bodleiana

erstreckt, einer kritisclum Uiitf rsüciiung zu unterziehen oder die vielen von iinn

vorgenommenen Zuweisungen unbezeichneter Drucke au bestimmte Oftizineii zu

überprüfen, wosa jetzt allerdings das Tjpenrepertoriara die solideste Grundlage

bietet H. beeebrlnkte sieb lielmebr anf ein sjetematisdies Veneiehnis der tob

den Baehdmckem der laknnabelseit ferwendeten Tjpen und bebandelte mitiiin

nur jenen Stoff, den Proetor in den kleingedruckten Vorbemerkungen zu jeder

Offizin, deren Krzeugnisse ihm zur Katalogisierung vorlagen, nur so nebenbei und

bacbst&blicb »v xaprv^a: besprochen hat. Erst aus U.'s Umarbeitung ersieht maa
dentlieh, welch immensea Matsrial Proeter in seinen Parsntheeen snsammen*

gepreBt bat, und wie reidi sn Winen dieser Fersehsr geweeen eein mnB, der

solehe Schätze wie etwas ganz selbstverständliches und nebensächliches in der

anspruchlosesten Form hingab. Andererseits wird aber auch )\lar, daß er nur die

Endresultate einer langen Kette vorausgegangener Untersuchungen vorlegte und

ds6 der ganze kostbare Apparat von Alphabeten, Tjpenvergleichungen nnd

Typsnmeesnagen, dessen tirtnose Handbabnng ihn in den Stand setite, seine

Ihmn von der Identitit oder Ähnliehkeit der verschiedensten Druckpressen aus-

twprechen, oder man möchte f:jst sagen, wie ein bkn-ienile« Ftnicrwerk in <]ie

Lüfte steigen zu lassen, daü alles dieses in seinen Zetteikästen verborgen blieb.

Ob er die Vetöffeutiicbung einer späteren Zeit vorbehielt oder gar nicht gesonnen

*sr, den Zanberstab, der ihm se fiele Geheimnisse enttillte, der profeaen

Ksoge pisiszagebeD» wissen wir nicht; jedenfslls ist es sehr interessant von B.
n erbbren, dsß Praeter eine Einladung ta gemeinsamer Heraasgabe dee Be|»er-
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i«riliins ablehnte (S. VII). Aaf seine eif^nen Torarbeiten nnti^ewieBeQ, bat hieranf

H. sein Werk in langjähriger entKagungsvoller Arbeit gefördert und der er«t«

Teil, der ans nao vorliegt, aeigt, daß es ihm gelangen ist, oiobt blott fdr di«

Ton Proctor luterdrHokte Bewdtflihrung Tullan Ernte su UetoD, Mnden uiam

Vorgiag«r dnreh konMqventa DnrekfBhninif das Mcmngnjttemt noch n
öbertrefTeu.

Es kann nicht in Abrede gestellt werden, daß Proctor's Terminolo^*

manches aji Genauigkeit und Verständlichkeit zu wünschen übrig ließ. Wurde die

pritise Frage an sein Buch gestellt, ob xwei Tjpen idaotitcb aaian «dar lääA,

ao erbialt nao atgantlicfa nar dann «ina bdHadigende Antwort, wann ar mit dam
matbamatischen Gleichheitazeiehen oder einer umschreibenden Phrase, wie 'qoite

identical' die Identität ohne weiters behauptete. Andere Urteile, wie *not unlike',

*like but different*. Werj oder eitremely like' konnte man nach Belieben ani-

fassen. Hier hat nun H. energisch eingegriffen. Um dar nngahaneren Menge von

varacbiadanen Bnehstebanfoimen Harr ta warlen, aehnf ar aich loniehat <i>

eorgniltig und geistreich auegedachtes System, das auf der Yargkicbang einei

einzigen Buchstabens, des Majuskel-M. bpinht. Ks gelang ihm auf diese Weis«

den ganzen TjpenTorrat auf 102 schpmatische M-Formen (nicht 10!, wie er selbit

S. XXVII die Form M*' übersehend angibt; %ü reduzieren, indem er bei der

Btitistiaeh dnfiehsten Form dar rdniaeha Gapitala begann und nllmaliliah n
immer komplizierteren Variatfttan fortschritt. Daß ein solches System, das den

Boden der liistorisclien Entwicklung geflissentik-h vermeidet, nichts anderes als

pure Willkür sein muß, versteht sich von selbst, und ebenso selbstverständlich

ist es, daß nicht zwei Menschen, ohne t>ich miteinander zu verabreden, eben das-

aolba Syitem aafttellen wttrdan. Daa von H. arftindan« hait indaaaan mmebaa ftr

aieb ; jedenfalls bezeichnet es die infierste Grenze, bis la welcbar dir

mannipfaltipen Formen ohne Anwendung von Gewalt vereinfachen lassen, und

wer Einfachheit als das beste Kriterium eines künstlichen Systems hält, wird

dem vorliegenden seinen Beifall nicht versagen. Es kann jedoch, wie wir sp&ter

aeban worden, die Frage aufgeworfen werden, ob rin arwaitartes System af^
ortnsiehan gaweaan wira. Hit seinen 102 M-Forman opariatta nnn H ao» daB

er bei gewöhnlichem Satz das Mafl von je 20 Zeilen, bei Kanon- oder Misssl-

type vitn je 5 oder 10 Zeilen ermittelte nnd dadurch für jede einzelne Type

eine ungemein einfache Formel gewann. Im ubngeu blieb er, was ganz besondere

Aaarkannnng Tardient, bei der von Proetor eingefäbrtan «nd »in aehon rianüleh

allgemain rasipiartan Beihanfolgo der Offlilnon nnd ibrar Typen, aalbat dorl^ wo ss

ihm sicbtUeh schwer fiel, den Behauptungen seines Vorgängers beizupflichten. Sein

Hepertorinm (S. 1— 114) hat demgemäß folgende Anordtning: Die Druckorte sind

alphabetisch von Augsburg bis Zweibrficken aufgezählt; bei jedem Druckorte

beginnt er mit einer kurzen chronologischen Übersicht der Bnchdracker, die wt
einer fortlanfanden Ordnnngssahl Teraahen aind, and bobandelt dnnn jade 018fl>

für sich, indem er. wiederum mn^'liclist chronologisch, alle von ihr Terwendeten

Typen durch die betreffeiule M-Fi>rm und das in Millimeter berechnete Maß von

5, 10 oder 20 Zeilen charakterisiert. Man btKniMft leicht, wie ungemein einfach

jede behebige Type zitiert und beschrieben werden kann : Augsburg 1, 1 bedeutet

(wie acbon bei Proetor) die erate von der ersten Angabnrgar PraaM Tarwandals

Type, wobei zar größeren Deutlichkeit allenfalls nocb dar Name dea Bneb-

dmokara — in diesem Falle iat es GOntbw Zainar — binsagaflift worden auv»
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diMO T)p« charakterisiert nun B. dirch die Formen M'* und M*', weil beide

proroisene im selben Satz vorkommen, und dnrch die Zahl 11*), die das Maß ron

20 Zeilen ausdräckt. Dies genflgt ToUkommen, da es unter allen deutschen

DrackerprcMCQ nnr noch eine einnge gibt, die die gleichen Merkmale bat. und

di«w iik di« d«B Jobun 8ebflBI«r in Augsburg, dar eben Qttatbw Ztiaar*« l^pa
ibemommen hat. Su erj^eben iicb aina FSlIe von interessanten BasiahmigaD

zwischen den einzelnen Offizinen, es werden nnzähligc wichti^je Fragen angpref^t,

für die spätere Forschung bereitgeatellt. H. übt hier wiederum die große Tugend

der Selbstrerleugnang, indem er einiig nnd allein die Zahlen sprechen l&ßt;

blkhstaaa benerkt er necb bd jeder Type, ob die bekannten Fkkeiinite-Sainai-

Inngen (Burger, Lippmann, Woolej, Type Face. Society u. s. w.) ein Spesinen

enthalten und regif-triert zu allem Überfluß die in der betreffenden Offizin ange-

wendeten Initialen und Rubriken, von deuen er sich manchen Nutzen v<»rspricht.

Mag sein ; doch müüten alle diese von ihm so benamseten K.uutur-Buchstaben,

Kentar^Lmabarden, Lonbard-Majnekeln, ToIle Lombarden mit nnd ebne Perlea

auch in irgend einem Register zur BenStsung bereitgestellt werden, was er vor-

läufie noch nicht getan hat. Eine erwiinHohte Zugabe sind ferner kurze Nutijen

über Titel, Holzschnitte und I)ruckerBijj;ii.'te. den übtigen Bilderpclinun k liat er

mit Becbt beiseite gelassen; in den Anmerkungen verwetbt er ohueluu aui alle

btavehbarea Monographien, die ia iweifelhaftea Flllen Anfseblaß geben können,

Ii sind ihrer nicht gar viele ; wenn daber H. ia dem hllbaeh geeehriebenen Vor-

wort fS. VIIl) den Wunsch auaspricht, er möchte es noch erleben, daß oine

Monograpliie über die Braudistjpe (M**^ uder über die deutsche Straüburger

(ü**) oder ^ärnberger Tjpe (M*') durch sein Kepertoriom angeregt an die Öffent-

Uebkdt tiite, lo kann man aar von gaoxem Henea beiitimmeo, daS et ihm

TcrgOnnt nein mOge, die Frflebte seiner mflbevoUen Arbeit reifen n sehen.

Haben wir bisher bloß das ei«rentliche Typenrepeitoriuni im Auge gehabt

und dessen vortreffliche Einrichtung nach Gebühr gewürdigt, so müssen wir ans

jeCit aadi den sweitea Teil dea Werkes (S. 115->298; sawendea, der swar ab
Xonelat dea arstea aaf dem gleieben Material anfgebant ist, betilglieh der Aalaga

»od des Zwecks sich jedoch durchaus VOB jenem unterscheidet. Wenn uns H. im

Typenrepertorium eine nach den Offizinen geordnete Übersicht über das Typen-

material bietet, so versucht er es im zweiten Teil, eben jenes Typenmaterial

aaeh dem als besonders charakteristisch befundenen Msjnskel-U tabellariseh ta

«idnea, am die Featlegnng der sablreiehen Drncke »sine loeo et tjpegiapho*

nnd nicht minder die Bestimmung fragmentarischer Druckwerke in einfacher und

erllBlicher Weise zu ermöglichen. Hat man nämlich einmal k ^ubtatiert, welche

voa den 102 auf der Übersichtstafel dargestellten M-Formen in dem zu bestimmenden

Drackwerke vorkommt, so genügt es, in den Tabellen unter der betreffenden

X*Form aacbiaaebea, nm dort alle OfBiiaen verseiebnet sa finden, die. sieh der-

selben Type, aber in verschiedenen Dimensionen bedient haben. Zur weiteren

F.rforscbuii>; des Druckers und der von ihm verwendeten Type gehört dann oft

nieder niclits als die Kenntnis, wieviel Millimeter 20 Zeilen des fraglichen Satzes

l>etrageu, da nach dieser Dimension, von der kleiust<;u bis zur größten ansteigend,

^ 1'ypen ianerbalb jeder M-Porm verteiehnet aiad. Bleibt noch immer ein

Zweifel swisehen swei oder mehreren Offizinen offen, so hilft der Verf. mit einer

^he Ten Aadeataafen Aber dieBeaehaffenheit einiger charakteristiseher Mi^askeln,
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Abkörinngpn und de» Tiennnngfszftirhens aus der Veilejrenhf'it und Yerweist

endlich auf die Torhandenen Kaksimile'äaminlungen, aus dsnen sicii die Lftimug d«
Problemt «llerdiDgi bis sor Evidens ergeben mnfi.

Yertnebt man «s nm» nach «iederboltn aorgflltiger LaktOre dtr BSalmtnag.

den Ton H> anpfohlenen Weg sor Bestimmung eines s. 1. et typ.-Druckes ein-

zuschlapen, so wirJ man vielfach schon bei dem Bestreben, die M-Form des

Druckes nach der ÜberBidttstafel zu fixieren, auf Schwierigkeiten stoßen, deon

statt der wirklichen Tjpenformea findet man hier aar achematiacbe Umrisse vor.

die dar aebtea Forn tvar mabr odar niadar ihnlieh aind, in kaman Fall« abar

ihr Tollkonimen ^'leicben. Die unleugbaren Vorzüge, die dem H/acben System iop

folge der Vereiulachui p der 7al)llo8en individuellen Formen innewohnen, bringen

eben den großen Nucliteil mit sich, daß dem nach einer bestiinintfri M-Form
suchenden Benutzer nicht sein M als solches, sondern dessen typische Form la

Vmrisaan obsa Barflakiiebtigang dar natfirliahaa GrOßa gabataa wird. Dsdarab
atellt sich gleich beim Bo^iun der Untersuchung das nicht VI unterschätzende

peinliche Geftüi! «Icr Unsicherheit ein, das dtn BenQtzer von vornliereiii ein-

schüchtert, und weim er dann in den Tabellen unter der auf gut Glück ausge-

wählten M-Form das für 20 Zeilen ermittelte Maß oiebt ganz genau vorfladet,

aa waiA ar niebt. ob ar sfcb in dar M*Fomi vargrifibn odar daa MaB dar SO Zeilea

nnricbtig gemessen hat, oder ob daa Yarsehen aaf Seite dee Varf. ist and die

Tjpa vielleicht gar niclit im liepertorium vorkonimt. Solche traurige Fälle werdeo

sich um 80 öfter ereignen, als die hfi der Aunwaiil entscheidenden Zeileninaße

infolge der verschiedenen Qualität des Tapieres und seiner variablen Zusainmen-

siabnng wibrand daa Draekaa ttbarbaopt niebt all abaotnta Zililaa augeseben

werden dürfen und dar Spielraum bei gewohnlichem Satt obnebin aaf waniga

Millimeter beschränkt ist. Versagt aber da;- Unterscheidungsniittel der Dimension,

80 ist der Benutzer schon so .^»'lir t'iitnnitii,'t. daß er seine Naclifurfichung, ohne

sich mit den akzessorischen KikennungMut-ikmulen viel zu beschäftigen, aU

nifllnngen aufgibt. AUardinga kann dagegen eingewendet wardan, da6 ein Tjrpao-

rapartorinm nnd daa acbwiariga Stadinm dar anbasaiehnaten Inkonabdn ibarhaapt

nicht fQr nervCse Menschen gemacht ist, aliein es fragt sich, ob es wirklich ganz

nnmöglich war, hierin Abhilfe zu schaffen. Konute nicht die Zahl der typischen

Formen vermehrt und dadurch manche M-üruppe, in der oft 40—50 Olfisioeo

laaammangadrftngt aind, antlaatat werden ? Konnten niebt auf der übaialchtatafel

bei jeder typischen M-Form eine Reibe von abweiebeadeu indiTidnallen Formen

in genanen photographischen Nachbildungen vorgeführt werden? Hätte es sieb

nicht empfohlen für das analytische und synthetische Verfahren gesonderte Uber-

iichtstafeln anzulei;eu? Ohne Zweifel hat sich U. während der vielen, arbeits*

reicben, dem Typeoetndinni gewidmeten Jahre mit dieaen Fragen eingehend ba-

lehlfkigt nnd man ma0 daher glaaben, daB er niebt ohne triftige GrOnda aaf

alle nnd jede Reproduktion der reallen M-Formen zugunsten der 102 typisebaa

Formen verzichtet hat; warum er uns jedoch darüber nicht in der P^inleitung

belehrt, ist kaum zu verstehen.') Uns sctieint z. B. denkbar, bei M'* die Type

Auch nicht in seinem der 4. Jahresversammlung des Vereins deutscher

Bibliothekare zu Halle (5. und 6. Oktober 1903) vorgelegten Plan eines Typeo-

repartorinma, abgedraekt im Zentralbl* f. Blbl. XXI (190i) 8. 69^78, dar in

manahar Hitricht Ober die Biariebtang dea Eepartorinma beiiar hiatraiert ala

die Torrede nnd daher einen noebmaligra Abdruck wohl Ter^ent hAMa.
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Köln 18.2 (Baic«r, Tafel 157,2;, bei welcher die beiden M-Teile ohne jede Ver*

bindnof mbwtiiinidw tteb«!!, als «iganon Typas aafkttfiMMii. n>«nao tehaint nna

nieht bIo6 H** mit einem Qaerrie^d, Wia as Hermann Eestlin in Augsburg ver-

wendet fPnrger, Tafel 27), sondern auch dasselbe M'* mit einem Punkt im Eirund

(Michael Wenßler in Basel, Tjpe 6; Borger Tafel 6 , ferner da^ gt liedertt» M*

(Job. Seoaenaohmid in Nürnberg, T;pe 1; Burger, Tafel 114) und das gefiederte

H** mit vardoppaltar MitlaUiiiia (TiVdviff tod Bandian in KMo, Type 2, Bargar:

Tafal 69) aabr wobi jadaa ain TPypm Ar licb m aain. Und am ana km in Ibiaan,

fast alte „besonderen Formen", die «ich so schOn in H/s System einschachtabi

las>ien, sind ebensogut typische Formen wie die anderen, oder Nebenformen —
darüber l&üt lieh nicbt itreiten — und sie verdienen daher auch auf der Uber-

aiabtatafal m ttacbaiaatt, dam wu aif diaaa Wala« kann daaAnfiuigaatadittB dar

NaebforadiiiDgbainiBaatiinman unbaiaiebDatar Inknnabaln ainigarmafiaa arlajebtart

werden. Grändlicbe Abhilfe zu achaffen ist schwer, da die Fordenngan daa

Systems und das faktische Bedürfnis einander diametral entgegenstehen: je sin-

gol&rer die Form, je weniger Anspruch sie erheben kann, einen eigenen Typus

im Syatam n bilden, deato geeigneter ist aia ala Merkmal aioar bestimmten

Praaaa. Fit die Oparation, dar ^a Tabellen dlanao w>Uan, anraiat ateb daa

Tjpansystem antaebieden in typisch, zu systematisch, zu abstrakt. Vielleicht wird

man auch dagegen einwenden, daß länger fortgesetzter Gebrauch die auftauchenden

Schwierigkeiten überwinden und dali der geschulte Benutzer des Kepertoriiuns den

richtigen Typas möhelos finden wird; allein es will uns nicht einleuchten,

wamm aia HiMabneb, iria daa Torliaganda nnr von Baoiarikam nnd nieht andi

TOD Bibliophilan nnd Buchhftndlam mit Nutzen gebraucht werden sollte.

Nicht ganz zu billigen ist ferner H.'s Verfahren, Nebenformen des M. d. h.

FLirnieu, die nicbt zur verwendeten Type gehören, und nur in K'erinirer Zaiil in

einem Satz eingesprengt erscheinen, bald in die Tabellen aufzunehmen, bald

vagtnlaaaaii. Wann s. B. dia Fonn II** in dar Tjpa 3 daa Aagsbarger DniAara
Johann Bimlar neben der Form II** nnr «eltan Torkommt» ao erwartet man dodi

diese Type in den Tabf^üen unter M" registriert an finden; allein H. begnügt

sich, sie unter M'^ Nr. lÜ anzuführen und in der Torletzten Rubrik zu bemerken,

daß „selten darin M"" vorkoniuie, während er bei den auf derselben Seite 244

dar Tnballan rogiatriortan Typan daa Johann SehOnsperger in Augsburg (13. 1)

nod daa Konrad Dinekmnt in Ulm {8, 1^) aa niabt nntarllBt, aia nntar baidan

M-Formen (M" nnd M**) ta veneichnen. Hag diese Inkonsequenz aoeb nabaa-

sichiich erscheinen, so kann sie in Fällen, wo kleinere Druckfragmente za be-

stimmen sind, auf denen zufälligerweise gerade die seltenere M-Form vorkommt,

uaangenahm werden und den Foraehar nnnfttigarwaiaa aafbaltan. Qans faUt in

d«n TaboUan Johann Eoalboff d. Jlngara in Koln Tjpa 5 M" (vgl. Job.

Koelhoff d. Ältere, Typ. 14). Bei einigen Buchdruckern, die in Terschiedenen

Städten gearbeitet briVien. fehlen mindestens die Verweisungen auf die Typen-

nnmmem, z. B. S. 14b bei Juhann Sensenachmid in Narnberg 4,6 die Verweisung

aaf Bamberg 2,7 ; Seite 230 bei demselben Draekar in Bamberg 8,10 dia Var-

waiaaog anf Ragenabnrg I, 10 nnd 11; Saita 250 bai Harens Ayrar in Kttm*

berg 10,1 die Verweisung anf Regensburg 3.1 (f&lU die Terechiedenen Mafia

Nfirnberg 10.1 — 87—88 mm. Re«r"nsbnrg 3.1 = zirka Sl mm eine selche Identi-

fizierung gestatten!) Andererseits bieten wieder die Tabellen einen nicht unbe-

deatanden Kachtrag zum Kepertorium, indem sie Nebenformen rerzeicbnen, die
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dort abersebeo aind : i. B. bei Johann Bimkr T^p« 2 die Form M«» (ff1. HtMki
8. 244 Nr. 16) ; bti Hennann KetUin in Anftbüf Tjf 1 Form IP* (8.

»

Nr. 6); bei Peter Wagner in Nürnl)er^j. Type 1 die Form M** (S. 256 Nr. 21):

bei Konrad Dinckmnt in Ulm Type P" die Form M" (S. 244 Nr. 12): bei knoH
ter Hoernen in Köln Type 2 die Form M" (S. 158 Nr. 1); bfi Ludwig tob

£«Dcheu in Köln Type 3 die Form M** (S. 162 Nr. C 1), deren Erwaiinung antet

M" widiar fehlt. Den KolDer Ihvekar de» Peter von Boeenheim (Fkector 1517)

niid den Prager Drucker des Wenzel Konoda (?gl. CentralbL f. B. XVI, 176) Hiidflt

man ebeafalls nur in den Tabellen (enaant.

Was II. 7ur näheren Charakteristik vieler Typen fiber die Formen anderer

Majn8k''ln als lies M in der sechsten Tabellenkolumne beibringt, ist recht wert-

Tüll und, wie wir gerne anerkennen, in ungemein scharfsinniger Weise graphicob

dargestellt Die Ton ihm erfandenen Zeichen f&r rerdoppelte Linien. fQr nndt

Bnebetabenfonnm, gefiederte Striohe, eingeeetste Paukte «. e. w. aind ebeaio

geistreich als praktisch und werden Toraoeeiehtlieh allgemein rezipiert werden.

Umso eher hätte er darauf verzichten können, so sabtile Varietäten, wie sie hier

in Betracht kunimen, auch aprachlich auszumalen. Ein „doppelt g^^W' llt^T Rüssel*

des V (S. 127), ein M mit «Vorderteil mit einem Rüssel nach vorn, der Schwanz

dei Hitttetteila nnter den gnnsen Boehstaben verUngert* (8. 18&), ein A nit

,rundem Kopf und gebrochenem Qaerriegel" (S. 169) stellen an die Phantasie

des Lesers zu groBe Anspriich'', weil sie bald irijend einen kariösen Tierorgani^nm?

mit Kopf, Nase, Rüssel. Stiienkel. Fiiü, Schwanz und Gefieder, bald eine Art

HecbanisniuH mit Riegeln, Spitzen und Dornen, bald beides darcheinander als

Tergleidnobjekt emuNetien. Selbst ein Heicter des didnktitefaen Yertragee w»
Bitichl konnte nicht ernst bleiben, wmn er von dem »didürl^figen, knnl>eioigee

R" auf der Baseler Schieferplatte sprach (Opp. IV 844) »das mit seinem hinten

angehängten zierlichen Wedelschwänzchen darauf berechnet zu sein scheint, da»

heitere Lächeln de« Beschauers berYorzarufen". Versuche, eine bildliche Termino-

legie auf grapbii^em Gebiete eintnlfthren, haben lich kaum jemala bewihrt and

auch Pflngk-Hartanga »Wellen-, Seblingel-, Zitter-, Sehranben-, Sehnppeo-.

Treppen- oder Stnfenstiiche", die er in die Palaeographie einzuführen beab-

sichtigte (Archiral. Zs. VII 239 flt), worden, kanm geboren, wieder ad acta gelegt

Bei H.'s Buchbtabenbeschreibungen darf man alierdiogs nicht übersehen, daS *i<

gewieMrmafien nnr nie Netbehelf gedacht sind. Sie seilen anabdfen, wenn kains

Faksimileaammlnng snr Hand ist oder wenn diese Samminngen kein Speiia«
enthalten

; da darf man ihnen sefaea etvas sngnte halten. HOgen aber knnfti?'

H- rausgeber solcher Sammlungen und vor allem die Mon. Typ. auf die von H.

aulgezeigteu Lucken Rücksicht nehmen und ätatt unnötiger Wiederholuogen ohe

.aoeh fehlenden Tjpenmoster möglichst ToUstftndig aufarbeiten.

Von kleineren Unregelmäßigkeiten und Versehen sind uns aufgefallen: die

verschiedene Behandlung der Eltriller Presse 8. 89 und in den Tabellen S. ISS

nnd 188, wo cnenl eine einzige OfBtin ttatniert iat und dann veii den Tjfu»

1,1; 2,2; 8.8 (vgl. Praetor) geepMehm wird. Femer die inkonsequente

Schreibung der Druckernamen Dinckmnt (S. 108) nnd Dinkmnt fT;ibb.); Johann

Winterburg (S. III) und Winterberg (S. 154 u. öfter) n. a. Unrichtige Tanf-

namen: Heinrich Misch (S. 142, 198, 212) sUtt Friedrich Misch; Peter

Schenek (8. 164 v. efter) »taftt Wolfgang Schenck; Peter Ter Besfaen (S. 168)
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ftott AnioM T. H.; Beinhard GrtniBgw (8. 242) statt Beiabard k GrlliiUigar;

Jobann Baam^arten (S. 246) statt Konrad Banm^arton. Endlich Druckfehler:

S. 138 Pronosticatiä statt Pronosticatio ; S. 86 a. 204 fimtrei domoa hortas tiridi

statt viridis; S. 136 Konrad Mancx statt K. Mancz,

Alles in allein c^nomnien stellt sich H.'s Werk, soweit man es nach diesem

ersten Teil schon beorteilen darf, als ein« vortreffliche, von erasigstem Fieilie

«id anaftbraitatar SatblMnilBia MOfoida Lalatang dar, daran baaptaiehHahar

Wart darin baatabt, daS aia nna ain ^jstenatiaab gaoidnatea Typaarepartariam

in die Hand gibt; als Hilfsboch sor ßestimranng unbeseichDeter oder frag-

mentarischer Wiegendrucke wird es ebenfalls zweifellos in vielen F&lleu pute

Dienste leisten, aber jener praktische Wegweiser, den wir alle zu besitzen

wünschen, ao oft wir an eina Draekbestimmong herantreten, wird vielleicht dadi

mit wonigar Sjatem nnd desto ansgiabigarar Znliilfniabma dar modernan Bapro-

doktionatadinik aiat gascbafFan werdan mfliaan.

Wian. Dr. A. Go 1 d m n n n.

A. Keysser, Das Bibliothekswesen als Gegenstand der öflfentliohen

Verwaltung. Köln, 1905. — M. 1.50.

Die vorliegende Schrift, eine Arbeit des bereits durch die «VerOfifent-

liebongen dw SBlnar Stadtbibliotbak* baatana bakaantan Diraktaia diatar koni-

mmalaiiBfleharsaniniInnf, hat dan Zwack, dia Aafinerksaaikait dw maSgabandan

Faktoren auf eine Fraga ttt lenken, deren Bedeutung fQr das Bibliothekswesen

nicht zu leogncn, deren vollständige Lösung im positiven Sinne aber kaam je

tu erhoffen ist. ,Eine große gemeinsame Organisation, die alle staatlichen und

nichtstaatlicben deutschen Bibliotheken ohne Rflckaicht auf politiieha nnd Baieba-

granaan nnfraian nnd aieb aaf alla wichtigan Zwaiga das Bibliotbekswatana

erstrecken würde, wobei dein Staate die fuhrende Rolle znkinia", daa ist der

Idealzustand, für den K. in seiner Arbeit eintritt und den er, wie zugegeben

werden muß, mit großem Kifer und Geschick verficht. Die einzelnen Punkte,

welche K. in der von ihm gedachten Gesamtorganisation des Bibliofbaka-

weaaaa barlekaichtigt wiaiaa will, batreffan dia TarwaKang dareb Facbaalanar,

dia Galdwirtiehaft, dia BBcherbaittada, dia Sammelarbeit, den Bibliotheksbsu, die

Kataloge und di> Bücherbenätzung, also durchwegs Fratren, die eingehend

besprochen, den zur Verfngnne stehenden Raum weit überschreiten würden.

Auch K. beschränkt sich, da er ja nicht zu Faehgenossen spricht, auf Aadaa-

tangen, dia abar abna Aasnabma anf inSerat grfludlicba Erfabmngan nnd

Stndian das Varfimara lebliefien lassen. Sehr richtig kennsaichiiat K. den Beruf

daa Bibliothekars als Lebensberaf (S. 7 ff.), treffend nennt er es beschäm ^nid,

wenn selbst größere Bibliotheken mangels entsprechender Mittel gangbare

Bücher von auswärts erbitten müssen (S. 19), vollen Beifall verdient ar in

aaiiar AnalAbrung vatt dar Natwendigkeit, da0 aaab dia aaganannia «klainara

Litaratnr* (Tarainaiebriften, Thaatanattal n. a. w.) gataaunalt warde (S. 25 f.).

daß die behördlichen Publikationen nicht erst auf besonderes Ansuchen den

Bibliotheken überlassen werden sollten (S. 82). Den modernsten Anforderungen

entspricht seine Idee der Erbauung eigener Bücherdepot« für weniger benätsta

lad baaondaia amfangraidia PvUikalioiiaB (B. 87), der Anlegung von Qanarnl-

kafatogen (8. 27); w«r wird aa niebt biUigan, waiu X. dia a» jad« BibUothak
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fleichioäSig bei siiMm uid ^tfuttlbeo Werk» TomuMbniMdaa biUiognipbiMlui

Kftehrorwbttiig«!! Temicdm «inra vill md nnn Z«iitnliMtioD 4i«Mi T«r-

ganges das Woit redet 88 f.). Velcbem Bil>lint]),A-ar endlich ist es nicht us

der Seele pt^-pri-chen, wenn er darauf hinweist, daß hänfip gerade den Be*ach«rB

aas besseren Kreisen das BewuBtsein fehlt, daii die Schätze einer Bibliothek

anch für andere Leute da aiud and in dieser Beziehung strenge, allgeoieti

geltende Beetimmaogeu feetgeeettt haben «ilL (S. 41 f.)

Alle ^em hier mr beiipielefretee ugefllhrteii Dinge TMrdlenen gewU ie

den weitesten Kreisen bekannt in werden nnd wenn nnr dieser Zwe^ allcii

erreicht wird, SO ist die Arbeit des Verfassers reichlich belohnt. AhsT Sieh Hr

<ien Farbniunn erhalten die Ausführnnpen K. vom Standpunkte der von ihm aof-

gestellten Furderuug einer Uesamtorganisation aller deutschen Bibliotheken aatet

staatlicher Oberhoheit] ebe neoe interessante Beleachtang. Erniatigt worde K.

ta dieser Forderung dordi AnUnfef die in dieser Bichtnng nlierdii^ sdMW

genscht wurden nnd hauptsächlich in der Anlage gemeinsamer Kataloge bereit!

xum sichtbaren Ausdruck gekoninipn sind. Aber einer allzu optitnistiächen

Auffassang gibt er sich wohl hin, wenn er glaubt, daß sich die meisten, bei

SO Tielfach einander widerstreitenden Interessen notwendig aoftauchendeu Streit-

fragen im Wege der freien Vereinbarung inr befriedigenden LOsang bringes

UeSen. In unzlbligen Fullen, bei Besetzuntr freigewordener Stellen, bei F»t-

Setzung des Interessenkreises beim Brtchereiiiksiufe. bei Zuweif^iuig von Arbeiten,

bei Baufragen und Fragen des Benützungärechtes u. s. w. würde (i?r Staat

«af den zähen Widerstand seiner Ingerenz nicht unterstehenden Bibliothek«-

beeitser stoBen, wenn er nieht durch ein Oesets gestätit Wirde, dnrdi weldM

wieder begrfindete Bigentumsrecbte empfindlich rerletst würden. Angenommen.

€8 käme ein solches G. setz jemals zustande, so könnte doch von seiner Wirk-

samkeit über politische uu.i KeiclL-grenz-'n liinaus keine Kede sein, außerdem

würde iu Zukunft die Giüudung neuer Bibliulheken wohl vollbtäudig dem Staate

allein flberlassea bleiben. Wenn also anch die Idee' E. einer gemeinasaui

Orgaalsatlon aller deutschen Bibliotheken ein Ideal Toretdlt, dem die Eiges*

Sl^aft der Aasföhrbarkeit mangelt, so sollte dies nicht hindern, wenigstens da!

zn erstreben, was ohne jede Schwierigkeit geschehen konnte: Die Schaffung

einer gemeinsamen Organisation für alle staatlichen Bibliotheken, wobei

allen ttbrigen Bibliotheken der AnsehlnS freigestellt bliebe. Aueh bei ErnilnBr

dieser bedeutend besoheideneren Forderung liefte sieh für das Bibliotheb- oad

Bildangswe>en sehr Brspriefllichee leisten, auch so wQrde den Bibliotheken bei

größeren Erlidgen eine sparsamere Aii«nnt/.iing der vorhandenen Mittel möglich

sein, ohne datt es deshalb notwendig wäre, einen lästigen Zwang auszuüben. Et

üei hier nur auf ein Beispiel verwiesen, wie es in Österreich bereits seit längerer

Z«t mit Brfolg gehandhabt wird, auf die Art der Verwertung der Doublettss

(V. Bl. f. den Dienstbereich des k. k. Minist, f. Kultus u. ünterrichi Jg. 18W,

Stück XII). Dieses Beispiel aui h auf die übrif^^»» Bihliotiiek.sfiagen angewendet,

•würde einen Fortschritt bedeuten, der. vv.'ü er erreiclibar ist, aueh aller ßemühonges

wert wäre. Der schöne Druck, die hubaciie Aosstattung und der niedrige Preis des

BfieUeins sind VorsQge, die geeignet sind, der gediegenen Arbeit die wttnseheis*

werte weiteste Verbreitung tu eicbem. KmtbmiL
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A BiUl<»gnqphy of worki in Eagltoh oa Playlug Cards aod Gflmiiig.

Compiled by Frederic J e s s el. London, Longmant. 1905, — 12 eh.

Dio Grainiii;itic;i Fi^nr;ita <\<'^ Mattlii;is Kiiijjmatin (}*i)il*»8in8 Vo^esigena) in

Faksimiledruck herausgegeben mit einer Einleitung von Kr. H. r. W ie s e r. (Drucke

Bod Holsschnitte des XV. und XVI. Jahrhnnderts. XI.) Straßburg, Heitz, 1905.—»Mk»
Bio flflcbtigw y«rg)«itth fonHr.Jeft«rs Bneb mit dem seines Verftagen,

Mr. N. T. Horr's „Bibliography of Car l nain -j aod of the History of Playing

Cards" (Clevohiiid, 1>92) zeigt, welcher Aufwand Ton Fleiß, Wissen und Sorgfalt

das Bach des Knglätiders Tor (lern den Amerikaners ausxeiohiiet. Den IS48 Nummern,

die Uorr in seiner internatiunalen Bibliographie anführt, stehen 1768 £in-

trsgnngen in 1fr. Jeisers Bneb gegenfiber, daa fiberdise nnr die in engtiseher

Sprache TerOffentlichten Werke berflcksichtigt. Die Tielen Irrtfimer und Ober*

flächlichkeiten, die den Wert von Horr's Hibliographie fn empfindliili Tiindem,

sind liier durch sehr sorgfiiltige und meist einwandfreie .Angaben ersetzt. M.inchmal

freilich scheint der englische lusolarisrous die heimische Produktion etwas zu

abersebfttssn. So glaubt Mr. Jeiad auf den Werfe von W. A. Cbatto's .Facta and

Specnlationt on tbe Origia and History of Playing Cards* dnreb folgende Notts

besonders aufmerksam machon zu mSsseo: „A learned and exltaustive work whieh

is still the 1« adin^ authority on the subject.-' Man Tergleicne damit den bissigen

Kommentar, den der Franzose C. Leber in seinem Bücherkatalog (IV, 18G) der

Eintragung dieses Bncbes biosnfögt: «Sir Cbatto (sie!), pea eonrtois, mais

a'accommodant de tont,* coromenee par eritiqner, lans le eomprendre, nn liTre

fran^iiis') dont la pnblication a precedd son traTail aar Ie memo Siget; paia il

tradnit. sans y penser, la moitie de ce paavre livre, qu'il c^nflsqnf au profit du

sien, puis il copie, 8ans le nioindre scrupule, les planches du texte traduit,

cons^qaemment les planches de la traduction, et, partant, sa chose ä lui, tradac-

tenr et contrefaetenr
; pnii, enfln, il ierit an baa de- son -titre: Bjf W. A.

Chatte. — Est-ce que Chalto viendrait de Tanglaia that, en frangais

bavardage?" Den veidienstvoUen Ciiatto der Plagiieron«» zu zeihen') ist ebenso-

wenig zutreifend, wie sein längst iiberholtes Werk heute noch, 57 Jahre nach

Keiner Verüffentlichang, als autoritativ hinzustellen. Von derartigen Geringfügig-

keiten kann das Qesamtnrteil von Hr. Jeaser« Bneb nicht beeinflnfit werden nnd

kein Lob dieaer an»gezeiebnet gearbeiteten Zoianmenstellung wäre zu hoch.

Wenn nicht gegen dieMethode des Buches ein schweres Bedenken erhi^b'ti werden

n:üßte. Diese fehlerhafte Methode liegt in d'^r kiitikloseu Vermengiing zweier

nicht scharf genug zu scheidender Gruppen der karteuliteratur. Man kann diese

beiden Gruppen aehr einfieh mit&itenspiel- nnd Spielkartenliteratnr beieiebnen.

Jene gebt den Spieler, diese den Fondier an. Dieser Gegeneats wird sinnfällig,

wenn man sidl die Unsnliesigkelt vor Angsn bilt, wissenscbaftliebe Werke wie

<) Gemeint ist natürlich Leber 'a .Etadea biatoriqaes sur les cartes a jouer"

(Paria, 1842).

s) Chatts selbst mofite sieb einmal energisch daa ürheberreeht an seinem

Hauptwerke „A Treatise on Wood Engraring* wahren, das ihm der MitTerfasaer

des Werke». J. Jackson, bestreiten wollte. — Dagegen ist der Vorwurf des

Plagiats gegen einen anderen engli?cbpn Historiker des Kartenspiels berechtigt-

8. S. Taylor bot in seiner Schrift ,The History of Playing Carda* Im wesent-

iieben kanm mehr ala eine Übersefeinng von P. Boitean d'Anhlj*8 «Las Cartes k

jener*, ohne dies anf dem Titel sn bemerken. 4
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etwa W. H. Willsbire'g .Descriptire Cataloeue of Plmjriiif uid otttr Cards »
the Britisli Mtj^^iim" und anekdotische SchnftiL-u nb'^r K:irtenkuDSt4täcke n. ä.

unt»r einen Hut zu bringen. I>a.« aber tat Horr ü:id ut Jesse!. Die ^^pielkarten-

literatur ist iii ihrer Bedeutuag lur die Anfinge der Topographie otcht hoch

genug eiawaeliltie« : iti d«e1i die Spialkatto ««it indir alt 4aa Bladib«d eia

klastischer Zeuge für die mechaoitehe VervielAltigang der Schrift tot der

ErfindaDg der beweglichen Lettern. Un i genau so wie wissenschiftliclie un i

gesellichaftliche Interessen auseinandergeheu, mußte die Literatur der Spielkiri^»

Ton der des Kaiteuspieles geschieden werden. Dabei sei willig togegebeo, daß

ea vekr «la ein Asengaia beider Literatargruppen gibt, ia dem aidi die Greax-

linien verwiachea. Hiatetiaehe Nadiriditen Ober die aoiiala TarbieitaBf des

Kartenspiels hellen oft genug auch die technische Geschichte der Spielkarte aaf.

Der durch Vemachl&ssignng dieser schwankenden GrenTÜnien beider Grurpcn

möglichen Fehlerquelle wäre durch Festlegung eines Greuzjahres, etwa 17U0^

leicht in begegnen gewesen.

Einer der TenSgliebatcn Yeitreter jener litecatar, die aidit weniger fir die

Geschichte des Eartenspieb. wie der Spielkarten wertvolle AafiMblSiae gibt, ist £«

„Gramniatica figurata' de.s PhiieBius Vogesigena (Matthias Ringmann\ die in einer

Privatpresse in St. Di<^ i. J. 1509 gedruckt wurde. Zu diesem Buch, das die Schwierig-

keiten der lateinischen Grammatik dorch eine Art Eartenspieljden Schülern erieichteia

will, hat öateireieb ein beionderei Ferblltnia gewannen. Bntena beeitrt die Wiener

Hofbibliothek einea der b^den bekannten vollst i Ii Len Eit^midare dieses mehrfach

totgesagten Buches fein nnvoUständiges Exonii-lar besitzt dio Präger Universitrits-

Bibliothek). Und zwfiten.s hat ein österreichischer Gelehrter, Dr. K. Klt^ni-^iit, das

Verdienst, die Bedeutung der Spielkarte als Hilfsmittel des Anschauung^uaterricbtes

auf Grand dei Kngmann'eeben Bnebea eingehend vnd aaehknodi; gewftrd^ ti

haben. (Vgl. M. d. o. V. f. B. VIII. 213.) Ein Aanog aus Klemense Bnch JllOX

Gescliiclite de» Bilderbuchs un l der Schiiler-piele" wäre eine bessere Vorrede Ü
dem von verdienstvollen Veriagsliandlung Heitz veranstalteten Neudruck der

^Grainiiiatica figurata'' gewesen, als es die Einleitung Wieseris ist, der sich

aiehtUeh weit mehr Ar die StttSbarger Ftoleronetu-Ansgibe von 1518 nod fir

Waldiaemfiller ala fttr die SpielhartenlUentnr nnd Ar Ringnaan tn interessierea

seheint. So verdienstlich Wieseris Angaben fiber die Vorgeschichte der Ptolemaens-

Ausgabe sein mOgen, in seinen Angaben Ober die Spielkartenliteratur ist er

mangelhaft unterrichtet nnd ungenau.') Dies ist umsomelir zu bedaaern. al*

*) Ba ist nntnllsaig, von Mnrner'a Kartenspielwerk nnr den Unterlitsl

«Cbartillldinni logica" anzuführen; der Hnii]>ttitel beißt „Logica memorativa*.

Dieses Werk hat nicht zwei, sondern dr-i Ansijabiu, Wieser l*nnt offenbar

die von J. 0. Balesdens besorgte Pariser Ausgabe v. J. 1629 nicht. — Die

Strafibnrger Aasgabe der «Logica memorativa" ist darehaas niebt so selten, wte

die Krakauer Anagabe. Sie befindet sieh anfier ia den von Wiener aagegebenes

Saionlungen auch in der Bibliothek des British Museum, ebenso besaß C. Leber

ein Kipmpiar. das jetzt in der Stadtbibliuthek von Rouon ist, und aus d<*r Wiener

Privatsaininltuip Trau ging itn Oktober d. J. ein Kxetnplar um ToO K au die

Firma Baer in Frankfurt über. Leber besaß übrigens auch Bruchstücke der

Hnmefaehen Spielkarten (rgl. Cat. I. 211 nnd IV. 88)» die aiefa benta wobl aadi

in Boaea befinden. In aeiner SebriCb .titndea bist, snr les.Cartes a joner* erwlltnt
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Wimer rieh «iogehMid mit d«m mn den HomaiiiiteB Walt«r Lad ven«niinrit«a

GelehrUokreis in St. Did beschäftigt hat and hoffentlich seine Stadien aacb in

Zukunft in dieser Richtung fortsetzen wirf. In vielen — streng genommen nicht

zur Sache gehörenden — Beobaclitniigt n verrät Wieser eine so glöcküche Hand,

daß wir von ihm vielleicht einmal ein anziehendes Werk über das Gymnasium

Voiagenie erwarten dBrfen. Für den rorliegeBdeo Fell eber iet et eine ta dflrftige

Weisheit, einfach aof die nnemeteebniichen Werke Marner's als Vorlage aar

„Granuiiaticu figurata" 7.u v'-rweisen. Daß sie das unmittelbare Vorbild waren,

ist zweifellos and hat schon Element (a. a. O. 22 ff.) nachgewiesen. Aber aach

Muruer bat einen Gedanken pädagogisch verwertet, der lange vor ihm lahlreicho

Gelehrte heiehftlHgte. An« den Predigten der Frantiekaner and Doninikaaer

gegen dae Karteaapielen in Bep^nn dee 16. Jahrhundert! and ani den Sehnti-

zollbewegnngen gegen den fremden Spielkartenimport kOnnen wir anf die damala

ungeheuere Verbreitung des Kartenspiels schließen. Die Spielsucht der Deatschen

beklagt ja auch Bingiuann*;, nar hatte er GrQnde, besonders die Verbreitung dee

Wflrfelpiela la tadeUi. Ee lag sehr nahe, das große Inieieeie Ar die Spielkartea in

ein heilsanea Bett an leiten («In lade venennro ; in edentia remedinni; lapiena

oninia diicit.* Libri, Catal. Hiieell. 1482) und die Spielkarte ebenio moralisch zu

interpretieren wie etwa Lefbvre von Etaples das Dame-, Jacques de Cesole das

Schachspiel interpretiert hatten. Schon anläßlich der Anzeige von Klement's Buch

an dieser Stelle habe ich darauf hingewiesen, daß bereits im aasgebenden

14 Jahrhundert der Baseler Deninikaner Johannes einen «Traetatos de meribos

et diseiplina bumanae conversationis cbartaram lasam moraliter sex capitibus

eiponens" schrieb (Qaetif-Echard, Script, ord. praed. II, 821) und 1432 der Klsüßer

Dominikaner Ingrid sein vierzig Jahre später g^^drucktog .Guldin spil" verfaßte,

beides Werke, die ohne Zweilei Hingmann wie Muruer bekannt waren. Kicht

gerade pidagegiseh-jeristischen, aber doeh aaeb politisehen Zweeken diente

Pamphilos Gegenbachs „Der welsch Flo6*» eine Schrift, die in Form eines

Kartenspiels Politik tradierte und fiiitf Jahre vor Murner's „Chartiludium Institute

bminiiarie" in Basel erschien. Die Existenz dieser Literatur, deren ATifänge gewiß

noch weiter zarückreicbeu, beweist zar Genüge, wie das Urteil C. Th. Lion's über

Conenioa »Der Orbis gilt als der erste Yersneb» du Bild alt ünterri^tamittel in

benataen" (,J. A. Cemenias* Fidageg. Sehriften LUX) einer Korrektor bedarf.

Wohl war allen diesen Versachen des beginnenden 16. Jahrhuiul rt'^ In An-

schaaongsunterricht einzuführen, Dauer versagt, und es bedurfte erst des Genies

eines Cumeuius, dieaem modernen p&dagogischen Prinsip su einer fortdauernden

Leber aneh die „Grammatiea flgnrata'. (26. n. 1.) — Ton den epraehliehen

Flflehtigkeiten der Vorrede Wieseris erwähne ich «en parlent" (S. 6. n. 2) ver-

amtlich ein Druckfehler, der aber in einer Vorrede 7ii *>iner Grammatik nicht

hätte stellen bleiben dürfen. Bedenklicher aber ist die Wendung: .dieser Brief

War nicht an Jac. Aeßler et compiicibus geschrieben".

Gram. iig. fol. 9ß: ,in Germania fiee proTerbii didtar Bonns preebiter

(ein guter pretspiler) qno stgnificare relnnt: preabitemm esse bonnm aleatorem.

Neque hoc in Gerniaiiis niirandum veluti novum: cijm ea gcns (ut tradunt

ydonei authoresi seniper fuerit ludo dcditissima : in tantum ut perdita pecunia

vestibus atque aliis ^uibascun(|ue postremo etiam de libertatc corporis ludo con-

tenderii*

4»
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Beiieuluug zu verlielfeu. Aber seiu uovergäuglicües Verdieniit wird uicht ge-

scbmilert, wenn eiomil die hiBtoritehmi Oraadlagen leiner Beformideen aafged«ckt

werd«D, woui «ines Min«r wnnderroUiten BQcher «Sehola ladus* fMehMni ab dii

dramatische Steigerang der IdeeD jenes säd westdeutschen Gelehrtenkreises bezeichut

werden kann, dem wir die Kinfiilirun? der Spielknrte als Unterrichtsmittel ter-

danken. Und su kann auch einem viel umfangreicheren Kreise, als es der der Biblio»

graphen ist, dem Lebrerstande, der Neudruck der „Grammatica figurata" nicht warn

genng sqid Stndinm «mpfohlen werden. Freunde witsiger ZaflUle werden et mk
zu schätsen wiieen, dnfi der GOnner, dem Walter Lad du Eartenapiel Minft

Freundes Ringmann widmete, Hupo de Hasardis hieß.

Der änßereii Fo\u\ beider Bücher kann man nur Uutes nachsagen. Das

Werk Jessel's beeticht durch Papier und Diuck (Spottiswoode) ebeuso wie durch

die Tomebme Sdiliebtheit seiner Ansitattitng. Daneben nimmt sieb der Droelc der

Vorrede inr »Grammatiea* dfttfttg genug nni. Um eo meieterbalter iet die Be*

Produktion der Grammatik, die, von kleiuen, in der Torrede erklärten Häugelo

abgesehen, eich würdig den zahlreichen Neudrucken anreiht, mit denen die Heitx-

scbe Anstalt auch anspruchsvolle Bücherfreunde verwöhnt bat. Als Vorlage dieute

dae Exemplar der ICftnebener Hof- nnd StantebibUotbek. C—Ii.

(AntiquarinUdcntaloge.) Die moderne biUiograpbisehe Foncbnng und die

dnrcb rie angwcgia Terfeinernng des BficbersanMnelns Imben nneb die nnr dem

geschäftlichen Umsatz dienenden Kataloge der Antiquariatshändler derart en-

jrestaltet, dnß wir vielen dieser Kataloge nur dann gerecht wenlen krtnnen. wenn

wir auch ihre iisthetisctie und ihre wisseuscbaftliche Bedeutung abwägen. Ält

ein monumeutum tjpograpbicum wird man den neuesten Katalog der Finna

J. A J. Leigbton in London beteicbnen mdssen, der mit seinen 1788 Seiten

und seinen 6209 Nummern wie das sorgfältig aufgezeichnete Inventar einer TOT-

nehm dotierten und mit Cimelien aller Art geschnnirkt-'n Studienbibliothek an-

mutet. Kngland ist besonders gut vertreten, doch fordert der verblüffende Keiclitura

des Xataloges au deutschen, italienischen und franzOäiächeu Frühdrucken auch

den Neid so msncber alten festllndiseben Bibliothek heraus. Die Preise sind

nicht höher aU bei uns. Außerenglische Böcher notieren sogar erheblich niedrig.

Der Käufer, der z. B. für die irrste ileutsehe Ausgabe des Fierabras (Sicmern 1.V^'?i

auf einer Wiener Auktion 52ü Krciien zaiiite, konnte dasf;ell)e Buch bei Leighton

um 190 Mark erwerben. Von Austriacis bietet Leightoa tinige bemerkenswert«

Innsbmcker und Prager Drucke an. — Mit einem sehr gef&llig ausgestattetsn

und sorgfiUtig redigierten Katalog bat sich Maxtin Breslau er in Berlin ein-

geführt. Unter den 720 Nummern des Katalogs befindet sich kaum eines, du

nicht Ansprucii auf bibliographische Bedeutung erheben könnte. Und eine ganio

Beihe von Drucken stellen Kostbarkeiten ersten Banges dar, denen allerdings

die geforderten Preise entsprechen. Die 25 Schriftenium Kölner Judenbacherstteit

die 75 Katecbismen und die 30 Ton Hans Weidits illustrierten Werke bedeuten

Zusammenstellungen von bleibendem wissenschaftlichen Wert. Einige böliniisclie

und zwei Wiener Frfthdiucke empfehlen den Katalog österreicliisclien Sammlern.

Das zwecklose babylonische Sprachengewirre in den Besclircibungen des Kataloges

wurde schon in deutschen Blättern gerügt. Der Piural „Mr^. l'ructor et VouliieDt*

auf 8. 108 wird englische Leser nur erheitern. — Durehans Tomehm prSsentisrt

sich « in Anktionskatalog der Amsterdamer Firma B. W. P. Do Vries, die Bads

Norember einige bemerkenswerte Bflcber- und Handsebriftensammlangeo sv
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OiTenUicLen Failbi«tatig brachte. Holländische Druck« gabea wohl die Note dieses

Kataloge« an, doeh waren die franidfisebe, deotecbe, italienttebe nod eogliedie

Literatur durch wertvolle AoEgaben vertreten. Von österreichischen Drucken

befanii sich dt-r kcstbare Druck , Maximilians Schlacliten und Tateii'^ aus der

Offizin Ka|diael Uofhaiters (Skizetuski) Wien 1559 und der deutsche Valvasor

(Lahrbach 1682) io der Sammlung. baH die deutsclie Ausgabe der Schederschen

Chronik (Nfimberg, 1498) mit dem Exlibric dee FZlf. t. Haoilab Tersehen iit,

fällt auf. Die BOcher dieses Tornehmsten Osterreichiachen Sammlers wurden he-

kanntlich Tom regierenden Fürsten Liechtenstein erworb^Mi. der einen Teil der

Sammlung der Wiener Universitätsbibliothek überwies. Es wäre interessant zu

erfahren, wie das wertvolle Buch nach Amsterdam verschlagen wurde. — Daß
alle hier angefflhrten Katal4»ge sich dnreh Terscbwenderieehe lUattrationen aui-

zeichnttt, sichert ihnen einen daoeroden Wert io den Annalen der Bnchgetehichte.

AUS üSTKRREICHISCHP:N BIHLIOTIIEKEN.
(Von der k. k. Universitüts-Bibliothek in Graz.) Im Sommer 19u5 hat

in die . ehemaligen Binme der Unirersitita>Bihliotbek in Orat, danmter in den

großen im Jahre 1684 alt Anla nnd ahademiiebee Theater heigeiteUten BAcheraaal

das Archiv der k. k. steiermärkischen Statthalteroi seinen Einzug gehalten. £s
ist durch den Adjunkten des steiermärkischen Landesarchives Dr. .Anton Kapper
neu aufgestellt worden nnd soll nun unter fachmännischer Leitung der Benützung

allgemeiner zugänglich gemacht werden. Gelegentlieh der Nenaafstellang des

ArchiTes wnrde der Universitftta-Bibiiothek ans denen Bestinden eine Bereieherang

ihres Handschriftenschatzes zoteil: sie erhielt darch die be-on ier*> Vermittlung

d<s Uofrates Professors Di. .An.old v. Lugchin 28 Bände Wuld-Tomi oder wie

der ausführliche Titel lautet „Der Hömisch: Kayß' riicli: in Germanien zu Hungara

und BOheim Königlichen Majestät Mariae Theresiae. . . General Wald: Bereitt:

Berun- nnd 8ehitinngs*Eommi«slone Beechreibnng' in Erb: Herzogtom Steyer*.

Die 28 Fulio-Bände umfafsen die Jahre 1755 bii 1762 nnd lind sämtlich in braunen

Lcdei 1,'i'Vniidon, das hübhche, wohlorhaltcne Pressungen aufweist. Sind diese

Wald-Tomi auch kein Unii^um, so entlialten sie doch wertvolle?, noch nicht

aosgenütztea Material zur Wiruchaftsgeschichte der Steiermark. So erfreulich nun

dicaer Zuwachs snm Handichriftenbestande ist, ao bat er doeh die weniger

erfrenliche Tatiache neuerlich geoffenbart, defi das Haadschrifteniimmer der

Ribliothck ToIIständig nnznreicheod ist Ebenso wird der Banro in den für die

Beamten bestimmten Zimmern von Tag zu Tag immer knapper. Der Aufbau eines

•Stockwelkes auf der der UniversitütostraOe zugekehrten Seite der Bibliothek mufi

fflr die nlcbste Zeit emstlieh ins Aui^e «refaßt werden. F. B.

(Bibliothek der Technischen Hochschule in Wien.) Die Bibliothek wurde

im Studienjahre 190^05 von 67.S67 Lesern besucht. Die Zahl der bentttzten

Binde betrog 189.712; entlehnt wurden 20.784 Binde. Der Oesamtbestsnd der

Bibliothek beläuft sieh gegenwärtig auf 88.220 Werke in 27.886 Binden und

12.086 Scbulprogrammeo.

(Mlhrische Landea-Bibliothek in Brünn.) Dieses Institut wurde im Jahre

1904 von 10.322 Personen (1903: besucht, von denen 2642 Personen

'Mi Biude entlelinteo. Die Verm<>bruDg der Bibliothek durch Kauf, Tausch nnd
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Geschenk hcttw^ l'Oll Werke in 3318 Bänden. Die Zahl der aafliest.iiil.'n Zfit-

Bcbrifteo beträgt gegenwärtig 189. Fär Ankäufe wurden A'8578.— , für Einbände

K 721.— verweiid^. Die aaf Antrag des Ltndea-Bibliothekan Dr. Wilhelm

Schräm mi Jahre 1900 h«grflnd«to Cooi«iiinabib]i«^ek bMt«ht geftawirlif

Mt 518 Btaden; der Zuwachs durch Kauf betrag im abgelaufenen Jahre 15. zam

TtM'le sehr wertvolle Wt rke df^ pi<'ßen Pädago'jrpti. l)ie regelmäCi^ien Bibliotheks-

g« Schäfte, welche den Beamten durc)i das Entlehnen, Katalogisieren nnd den

Ankauf dtr Bücher, sowie durch wissenschaftliche Auskünfte und die Korrespoodens

«rwaehMD, nabmen im Beridttsjahre einen tolehen Vmfimg an, dafi sie kau
bewältigt werden konnten. Durch die UnpOnktiiehkeit vieler Entlehner bei der

Kückstelluntr der Bücher in: ] i e lifiufige Benützung des Telephons wurde ileiii

Bibliuthelispersoiiale derl>ienbt wesentlicli erscliwert. Trotzdem wurden die Facii-

kataloge ergänzt und die Anlage eines Zentral- Kataloges der in 22 Brünoer

Bibliotheken Torrfttigen lanfenden Fkehseitsohriften in entapreebender Weise m-
bereitet. Der Zettelkatalog def in denfificheni derLandea-Bihliothek eothalteaen

Porträts wurde durch die Bemühung des Bibliotheksofßzials um 1227 Nommern

vermehrt, so dafi gegenwärtig bereite 12.247 Porträts verzeichnet sind.

Tätigkeitsbericht der Mähr. Mos.-Ge&.

VEREINS-NACHRIGHTEN.
Am 20. Oktober d. J. fand anter dem Yoraiti des Hofratee Karabaeek

die erste Ausschnß-Sitsang des neuen Btadienjahrea statt. liire Tagesordnung

bestand in der Feststellung des Winterprogrammes. Ks wurde beschlos.^cn. <:o1che

öffentliche In-titute. deren Wirksamkeit innerhalb der Interessen des Vereines

liegen, korporativ zu besuchen. Ferner wurde der Antrag angenommeu, eioea

Teil des n&cbston VereinMbeiids der Jiänladnnf der Mnerikaniseben JUbnuj

Association*» widmen, imteniational« Katalogisiemngs- und Beschrdbnngsregeb*

einzuführen. Die Anmeldung von Vortligtn (Dr. Eichler, Prof. Heberdej, BibL

(Jrolitr) wurde dankbar zur Kenntnis genommen. Der .\iitrag, den luteressenten-

kicis di'S Veieius zu vermehren, gipfelte in cini^'on Anlegungen. Der Vorsitzende

versprach, tatkrlfttg zu versuchen, diese Aniegun^'en in Tatsachen nrozuäetieD.

Das Verein8|trograinm, den Bibliotheken wesensverwandte Institut«

kutpoiativ zu besuchen, wurde bereits am 28. Oktober teilweise erfüllt. Einer

Einladottg des Haas-, Hof> nnd Staatsarchivs Hofratee Winter folgend, beeaehte

der Verein anter der lieb«Mwfirdigen nnd aaehkandigen FShrang der Arebivs-

beamten simtliehe Binme dieses modern eingerichteten Institates.

Am 25* November fand der erste Yereinsabend des neaen Stodienjalirei

statt, der vom Obmann Hofrat v. Karabaeek geleitet nnd mit einigen Begrfiflaags*

Worten eröffnet wurde. Der erste Teil des Frof,Mainines !j;;ilt der Teitiemng jener

Besolutioii. in d'-r der Verein seine Stellung zu der Aufforderung der anicrika-

iii^ciien ,,I.iljiaiy .Association", international gültige }?eM'li'ei!>uiii:sre<^ dn einia-

führen, präzisieren sollte. Au der von Dr. Cruweli voigoschlagonen icxtierung

«nrde von Seite der Herren Meyer, Haas, Sichler, Geyer vielfaehe Kritik geflbt

SchlieSlich wurde die endgültige Passang der Batsehl iessnng dem Aus5chul3

ftberJassen. Ala iwetter Pnnkt der Tageaordnnng folgte ein Vortrag Dr. KtchUr*!
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über «Moderne Bibliothcksbauten", der den lebhaften Beifall der zahlreich

anwesenden Hörer faiiti. Auf den Vortrag wird in einem der oftclisten Hefte

dieser Zeitschrift zaruckzukommeQ sein.

PERSONAL- NACHRICHTEN.
r>erKi)stos der Uuiversttäts-Bibliothek in Lemberg Dr. Fritdiirh Pap de

wurde zum Bibliothekar der Universitäts-Bibliothek in Krakau ernannt. - An
der Uof-Bibliotbek wurde dem Skriptor Privatdozenten Dr. Rudulf Gejcr das

Bitterkrens des Frans Josef^Ordens , dem Amannende Dr. Otmar Donblierdaa
goldene Verdlentlkreos Terliehen ; der Assistant Dr. Anton Uitter Premer-
stein wurde znra Sekretär des Österr. Archäologischen Institutes ernannt. —
Dem .^nianuensis der Universitäts-Bibliothek in Graz Dr. Stephan W i t a s e k

nutdc der Titel eines außerordentlichen Professors ?erliehen. — Der Praktikant

dertelbes Bibliothek Dr. Viktor Bonaaai hat aieb fflr Philotopbie babilitieit

— An der Univenitati-BibUothd^ im Wien mxäm Dr. jnr. Ragen Antoisc, an
der Bibliothek der Akademie der bildenden Künste der Historiker Dr. Otto

Reich zu Praktikauten ernatint. — Der Praktikant der Universitäts-Bibliuthck

in Graz Dr. Alfred MO Her bat den Bibliotheksdienst verlassen, der Praktikant

denelbeD Bibliothek Dr. Theodor 8 c h m i d «aide sam Prahtikanten der Stsdion-

Bibiiothek in Saltbnrg eroannt.

VERMISCHTE NACHRICHTEN.
(Versteigerung der Büchersammlung Trau.) Weniger durch ihren Cmfang

als durch die PIi Ic^ieulieit der einzelnen Stücke bewies der Katalojj der Trau'fclien

äanunlung. daß die vuinehme Liebhaberei des Biicliersamnielns, die nian mit

Vorliebe dem westlichsten Europa nachrühmt, auch in Wien eine würdige Heim-

•tlAte gefonden hat. Dieser Katalog aber war ein-AiiküosdEatalog>), and ao

kennte eich Wien tob dem Wert dieaer biaher in einem headieidenen Bürgerlianae

behüteten Sanuntang erst in einem Zeitpunkt Oberzeugen, als es galt, für immer

Ton ihr .Abschied zn nehmen. Denn der schöne Hang, ßticlier als Kunstwerke

aofzuspeichern und als kostbare Habe von Geschlecht zu Geschlecht zu vererben,

taadit hiemlande nor sporadisch, nicht oademiaeh auf— eine EracheinMg, die mit

nattrielten Omnden allein niiAt genflgend erklirt wir«. Ba irt aohr beioiebnend,

dafi die Wiener Presse, die so oft dem nichtigsten Kram einen beträchtlichen

Hstini gOnnt, mit wenigen Ansiiahmcn schweigend an dem Hreignis dieser Ver-

tteigerung vorüberging. Daß diese Veisteigerung ein Ereignis war, lehrte nicht

unr der Katalog, das zeigte auch die große Beteiligung des Aaslandoa «id dar

hohe Br)6a. Öitorroicbiacbo Inalitttte und Sammler waren wobt tiemlieh lahlroicb

vertreten, doch waren aie bei den exorbitanten Angeboten des ansländischen

Antiquariate geswasgeo, «ine aehr wortkarge B<dl« an apielen. Und doch gab oa

*) OioFirmaGilhofer und Banaehbnrg. die den Verkauf leitete, hatte drei

verschiedene Ausgaben des Kataloges veranstaltet, eine mit und eine ohne Tafeln

und e'w'p dritte mit der chromatischen Wieiicreabe einer Seite der lateinischen

Bibel (Jenson, 1479); ein besonderes Preisverzeiihnis gibt auch über die Namen

der Ersteber, sofern sie nicht dnrch da« vialdeutige .Auftrag* amaehiieben aind,

AtfschlnB.

Digitizcd by Gc.iv^^i»^



- 260 —

anter d«B „lott* der Sammlmig mehr «in Stiek, das ea verdient hitte, n
Österreich festgehalten za werden. Ein Mifisale ad usuirt ecclesia«
M a r 8 c h 0 w i t z e II 8 i s. eine tjandschrift 2weifello8 böhmischer ProTeniem

iPerg. shec. IIV. Nr. 11.) wanderte fQr K 600 nach England, ob ein mit 6^

Miniataren gesehmfiektor Lfber precam (saec. XV. Nr. 35. K 700) seiner

bAhmiachen Heimat erhalten blieb, itt aehr sweifelhaft Ein gleiehfSallt ma «aer

böhmischen Miniaturenschole stammendes Misale Roman nm (saec XV

i

wmdf (>st'Tr.Mcli erhaltet! fNr. 44. K .S80). HofTentüch gilt ilasselhp auch fnr

den Sciiniettprliiigsband, einen wertvollen Teil jenes v<»n Georg Hoefnagel im

Auftrag Kaiser Eudolf II. gemalten Werkes, das iu überaus reizvollen Zeichnungen

die dreiNatnrreiche bebandelt. (K 1700 Nr. 66.) Über daaScbtckaal der gedraefctca

Bücher, unter denen sich S Blockbiicher befanden, ist in deutschen bibllographisdifla

Zeitschriften srhon ausführlich berichtet worden. Hier sei nur an ein charai-

teristisehes Moment d»'r Versteigerung erinnert: an den lel-lnftf^n H.ifall der

Anwesenden, wenn ein besonders wertvolles Stück der Sammlung iiuch haitera

Kampf in eogliacheBBeeiti fiberging. Kesigniertea Sdiweigen wire eine pnaaendeR

Bemonatration gewesen.

Die innere Einrichtnog and die üuBere typographische Form, die sich fär

den ersten Jahrgang fon 2. T. T o b o 1 ]^ a'a ^teAi bibliografie* bewährt habca.

wurde auch bei dem »erliegenden zweiten Jahrgange (t Praze 1905). der ik

Erscheinungen des Jahres 1908 und Nachträge für 1902 enthält, beibehalten. E«

kann daher über diese Fortsetzung mntatis mntandis das gleiche Urteil wie über

den ersten Band (M. d. ö. V. f. B. VIII. S. 195-196) gefällt werden. Es mag

bei dieaar Gelegenheit mit Bedauern darauf hingewiesen werden, daS keia

derartiger Jahreskitalog der in Österreich eraeheinenden deutschen Literatnr

besteht, da sich bisher niemand gefunden hat. der die Kosten eines solchen

Unternehmens tragen würde, wie bei Tobolka'a Bibliographie die bObmitebe

Akademie der Wissenschaften. 0.

Im Auftrag der RegfitMung der Vereinigten Staaten unterhand-.-lto dn

bekannte Anglo-Pole Mr. W. M. V o y n i c Ii, der glückliche Entdecker zahlreicher

bibliographischer Unica, mit der Direktion der Jagcllonischen Universit&tc*

bibliothek, uro eine photographische Aufnahme des in der Bibliothek aa^
stellten Globus zu erlangen, was ihm auch zugestanden warde. Die Bedeutung

dieses Globus für Amerika liegt in seinem Alter — er stnnimt aus dem Jaiire

1510 — und in der Tatsache, daß er zuerst Amerika als unabhängigen Kunti-

neut darstellt. Einer Mitteilung des „Atbeuaeam" sei entnommeu, daß iiofrat

T. Eatreicher in den Verhandlungen der Krakauer Akademie der Wiaaenschaftea

(1900) Ar diesen Globns ein höheres Alter annimmt, als für jenen, der sieh ia

der Lenox Library in Newyork befindet, eine Annahme, die von der außor-

polnisi h*-!! Wissen^^chaft zorftckgewieseu warde. Der Durchmesser de« Krakauer

Globus betrugt 73 5 mm.

Mittt ihiiigen. die in den ktiten Monaten in der Tagespresse anftaiuiiten.

wollen vuii l im r ;i 1 im n i str a t i v e n Vereinigung sämtlicher österreiciiischer

Staatsbibliotheken wi!sen. Nach dieser Darstellung würden alle diese Institute dem

Untemehtaminiaterium unterstellt werden» also auch die Bibliotheken, die gegen«

wftrtig nodi dem AckerhauminiBterium unterstehen. Im Interene der Besetnnff

dieser Anstalten mit wisseoBcbafUich qualifislerten Beamten wllro dieae Te^

fflgung nar lu begrüssen.

TanatmtUitttt MakaHti Ite. O. A. Ort v*il. OnM . SalM • B. U*Mh«. mm. J. m. WainrtMWM.wiM.
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MITTEILUNGEN
des

Österr. Vereins für Bibliothekswesen.

X. Jahrgang. Jlnaor-Min 1906. Kr. i.

Moderae Bibliotheksbanteii

liebr als fünfhundert Jahre ist es her, seitdem der gelehrte ' nglische

Bucb^^rfnmnd Kichard de Bary die schönen Worte geprägt hat, daü man

in den Bücheni die (Jren/en von Raiiai und Zeit, riisichtbares und

Sichtbares gleichsam wie in einoni Spiecrel der Ewigkeit betrachten könne.

Er einpliehlt dann auch, die BiieluT diesem ihren Wert'' tntsiiiecliend /a

behandeln. Und in der Tat, wenn wir die Bucii<Mreilitji einer großen

Bibli<*thek durrhwandeln. so finden wir in dieser Masse von Pertjam.^nt

und Papier die geistige Arbeit, die die berfit.s Toten auf allen G« l)iet>'n

i^f'lfistet hab*'n, dif Lebenden noch leisten, nach m»-ns<lilicher Berechnung

«ianernd niedergelegt. Schon das Altertum hat es .lalu-r als eine schune Pflicht

erkannt, diesen sichtl)aren Zeugen geistitr« i Kultur würdige Aufbewahrungs-

räume zu errichten. Die Erforschung der Altertümer liat uns auch mit

diesen Bauwerken wieder näher bekanntgemacht und gerade die Aus-

grabungen, die von (teterreicliisclien Gelehrten in Eleinasien ontemommen

worden lind, flUireii ans ein lebmieliM Sttek antiker Biblioiheksban-

tecbnik vor Aagen. Znnftcbst natOrlicb vom Standpnnkfte der klassiscben

Altertomaforachang ans 'ins Werk gesetzt, sind diese Aasgrabnngen in

ihren En^ebnissen doch vielleicht geeignet, anch nach anderer Bichtuig

befmditend and nenbelebend anf die Gegenwart an wirken. Denn die

Steine der Bibliothek von Ephesns reden eine sehr beredte Sprache, sie

besagen vom bibliothekarischen StandpoDkte ans vor allen das Eine, daß

wir weder eine nene, noch eine unerhörte Forderung
aufstellen, wenn wir fir die Sammelstfttten der geistigen Erzeugnisse aller

Zeiten und T5lker den Bau von fiibliothekspalSaten verlangen. ^
Bibliothekspalast! Das Wort mag den Ohren Unkundiger vielleicbt

etwas sonderbar klingen. Es soll damit natürlich auch nicht gessgt sein,

i) Vortrag gehalten im Öiterreichiiehea Verein IBr BibUothekiwesen in

Wien ara 25. lioveicber 1905.

>) Über die Bibliothek von Ephesns verg). a. S. 47 f.

1
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daß man f&r jede Bflcherei eioen PrecbtraQm schafFen kaim oder toU.

Mudmi es soll dtmit nar aasgedrftckt werden, daß man för jede Bibliofbek

ihrem Werte und ihrer Bedentong entsprechende Bftnme erriditen soll,

wie man 'sie fnr Hnseen nnd andere BfldongeanstaltMi ab etwas gm
Katfirliehes erachtet. Schon in {rftheren Zeiten hat man Arcbitektar and

Ualerei in ihren entwickeltsten Formen herangezogen, am wirUidK

Honnmentalhanten für Bfichersamminngen va sciiaffen. Drei Renaissance-

Bandenkmiler JtaUens fiben noch heute dnoi nnwideratehlidien Zauber auf

den Besucher aus: die Bibliothek des Sansomo in Venedig, die Lanrensiana

in Florenz, in deren Bangeschiehte der Käme des Michelangelo gUoit,

die Libreria del Duomo in Siena mit den einzigartigen Fresken des

Pinturicchio. Auch auf die deutsche BiblioihekBbaQt«chnik älterer Zeit bat

Italien herübergewirkt, fftr das heute nicht mehr bestflunde Gebäude der

Bibliothek in Wolfmbflttel ist die Villa rutonda des Palladio bei Vicenr.a

Torbild gewesen. Ans dor Barockzeit haben wir ein klassisches Beispiel

monumentaler Bibliotheksbautechnik hier in Wien an der HofbibUothek.

Manche wertvolle Klosterbibliothek hat in prächtigen Sälen ihre Schätze

slammongsvoll aufgereiht. So findet also eine ganz natürliche Entwicklurigs-

reiho ihre natürliche Fortsetzung, wenn in der Gegenwart nicht bloß

Maurer und Schlosser iiire Hände zur Herstellung von Bücherräumen ^ 2:^11.

sondern Architekt, Künstler nmi Kunsthandwerker ni^lit nur in wilIk-'Di-

menen, sondern in beretlitiglfn Mitbeweib eintreten. Eines freilich «iürlVi)

wir nicht übersehen : d« r Bihliotheksbetrieb ist in der Gegenwart ein ganz

anderer geworden. Wenn man frülier im allgemeinen mehr (icwioht auf das

Sammeln und Erhalten der Bücher legte und auch legen koiuite. ist jetzt

das Benutzen der Bücher in den Vordergrund gerückt, wir stehen im Zeit-

alter des allseitigen Erschließ. nÄ d» r literarischen Schätze. Während man

früher prächtige Säle baute, um ihre Wände mit schön gebundenen Bächen

zu schmücken, baut man heute grolle, luftige und lichte Säle, nm daria

geistige Arbeit verrichten zu lassen. Die praktischen Fragen der

Benutzung stehen heute im Tordergruiide, die Fragen der Schönheit

treten zurück, aber doch so, daß die Zweckmäßigkeit die

Sch<}nheit nicht ausschließt.

Es ist heute nicht meine Aufgabe, die gesamt i'U Frafjen älterer und

neuerer BibiiMthfk>l»autechnik aufzurollen und zu /.eii:«'n. wie System ans

System sich entwitkeli hat. und in zahlreichen Bildern vorzuführen, weiche

manniirfaltigen Einuchtuiigeii die Bibliothekstechnik ersonnen hat. ') Diese

Aufgabe — wenn auch mit gewissen Beschränkungen einmal dnrdi*

' «) Ich darf vielleicht auf meinen Aafoats „Bibliotbekstaeh|ii«ches* in

Zeatralblatt Ar Bibliothekswesen, IL Jg. (1894), 8. 808^19 verweiita.
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anfahren» scheint nur freilich sehr nntzlich nnd wertvoll. Für heute sind

mir engfere Grenzen gesteckt Ich habe die Absicht, Aber die neuen

Bibliotheken in Heidelberg, Oieflen, Marburg i. H. und Kassel zu sprechen»

und swar als Bibliothekar Tom biblioflieksteehnischen Standpunkte ans.

Dieser Standpunkt bringt es freilich mit sieht dafi ich auch einige all-

ge in eine bibliothekstechnische Fragen berfihren muB, denn die genannten

Büchereien liaben ältere Schwestern und wenn man diese älteren zur

Vergleichung heranzieht, so wird sieh dann zeigen, ob und wie gut die

Jdngoren geartet sind.

Wenn ich gerade die vier genannten Bibliotheken in das Bereich

meiner Betrachtungen ziehe, so ist das kein Zufall. Ich habe diese vier

im September des Jahres 1905 besichtigt, und zwar mit gutem 6ruiid*>:

ich wollte die neueste deutsche B i 1) Ii <> t lie k s b ante c hn i k

kennen lernen. Die Universitats-Bibliothek in Heidelberg nnd di.'

Murhardscbe Bibliothfk der Stadt Kassel sind erst im Jahre 1905

b»'/ogf-n worden, icli konnte nccli bcnu-rkcn, wie da und dort plastischer

J^chmuck oder andere Ergänznii^en angebracht wurden. So war eben an

dem Tage, da irli die Kasseler Bibliothek besuchte, ein in Stein gehauener

lesender Knabe beim Eingang aufgestellt worden. Die üniversitSts-Bibliothek

in Hießen ist im August 1904 bezogen worden, die in Marburg
schon etwas früher, zu Ostern 1900. Über letztere war mir so viel Vor-

trefniche.s berichtet wordtii, daß sie als ein besonders gelungenes Muster

eines Bibliotheksneubaues anzusehen war und daher liesnuders b» rü< k-

j^ichtigt werden nuiUte.^ Dali für die ehrwürdige Palatiua in Heidelberg ein

neuer i'rarlithati ge.schanen Werde, war mir schon seit zwei Jahren aUS

eigener Ansrhauung bekannt.

Der Zweck meiner B i b Ii <• t h i- k s b e s i c Ii t i g u n g lief also

darauf hinaus, mir durch ei^'tiie Anscliauung eine Vorütelhing davon zu

Vt r-schaffen, was man als die n * u c s t e n E r r u n g e n s c h a f t e n deutscher

Bibliotheksbautechnik aii/iiseln n \\M. wieweit ältere Sy.st< me noch nach-

wirken, wieweit sie durch neue Krlindungtn umgewandelt und verbessert

worden sind. Der Zweck meines heutigen Vortrages gipfelt daher

darin, Faehgenossen Aber meine Erfahrungen bei diesen Bibliotheksbau-

Studien zu berichten nnd das Wesentliche an neuer Erkenntnis auf diesem

GeUete in knapper Formulierung vorzuffthren. Ich mOchte da gleich fest-

stellen, dafi sich die deutsche Bibliotheksbautechnik in einem stindigen

Flufi befindet, dafi man nicht einfach nach der Schablone baut, dafi tat-

*) Ich bin Herrn Kastos Dr. J. Pei»ker in Grax za besoaderem Danke

daftr fnpfllchtet, dafi er mir die Bciicbtigang der Harburger Bibliothek so

aagelegetttlidb empftdil.

1»
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sfteUieli nene und wiehtige tedmiache Errangenscliafteii zu vencidmen

sind, daß mandieB, wu man noch in den Nennzii^ijalirMi des voi^b

Jahrbonderta als musterhaft anaah, hente als fiberhott gilt und nieht mehr

angewendet wird. Ich muß gestehen, daß es mich mit großer Freade er>

füllt hat, za sohen, wie in der jüngsten Vergangenheit eine schOneie

Bibliothelc nach der andern ans dem Boden gewacbson ist. Welche Borgen

geistigen Besitzos sind nicht in der letzten Zeit in den neugebautea

Bibliotheken an der Westgrenz« deutscher Enltur « ntstanden, nicht mir

im Deutschen Reiche, sondern anch in der Schweiz. Jch nenne nur einige

Orte, deren Bibliotheken ich kenne : Bern, Basel, Freiburg i. B., Straßburg.

Heidelberg, Kölii, Gießen, Marburg, Kassel. Brcinfn. Einzelne Teile des

europäischen Festlandes sind jotzt tatsj'icliürh m rt^^'en Wettbpworb mit

iler Bibliotheksbautechnik der Vereinigten Staat n Amerikas getreten, deren

Fortiächritte uns das Liljrary Jonnial jahraus jalircjn vorführt. Mit dem

Oefühlo aufrichtigen Dankes luuü ich auch erwähnen, <l:i ich heute üli^r

eiuige vuii mir besichtigt« Bibliotlu'keu !>])reche, mit wi-Icli' m bereitwilligen

EntgegeiiknmmHji icii von den Direktoren der betretlViideu Bibliotheken

oder daren St«Ilvertreter durch alle liäume vom Dachgeschoß bis zum

Keller geführt wurd<\ ^)

Wenn auf irgend einem technischen (jebiete Errungenschaften, seien

es ältere oder neuere, zu einom Gesamtbilde vereinigt werden sollen, so

strebt man in der Kegel darnach, etwas zn erreichen, was als Master

gelten kann. Wenn also jemand ^n« neue Mbtiofhek bant, so will

er eine Hnsterbabliothek banen. Das ist aber nicht so leicht wie

bei manchen anderen Gebftoden, z. B. bei Theatern. Bei einem Theater

ist der Grundriß durch die ein für aUemal bestimmte Lage des Zuschauer-

raumes zur Bfihne im allgemeinen gegeben. Bei einem Bibliotheksbaae

mfissen aber mancherlei örtliche Verhältnisse berficksichtigt werden, deren

geschickte Ausnntznng im dnzelnen Falle den Huaterbau schafft So hat

z. B. daa Huieinbaaen einar Bibliothek in einen Winkel, der durch die

Kreuzung zweier Straßen gebildet wird, bereits seuie glöcklicbe Losung

gefunden. Ich werde bei der Gießener Bibliothek darauf zurückkommen.

Einige allgemeine Grnndsfttze gelten aber Ar jede Bibliothek,

in welcher Form immer sie gebaut wird, ao dieT r e n n un g der Yerwaltangs-

rftnme von den Benutzungsräomen, eine möglichst zentrale Lage des

Lesesaales innerhalb des Gebäudes, aber sn. daß er keinesfalls ah

Durchgangsraum oder als Eaum für die Abwickiong antb-n-r Bibliotiicks-

geschäfte, sondern nnr als Stndiersaal benutzt werden darf, iu allen

*) Ich danke insbeeondere noeh benlidiBt den Herrea: Profea«or Dr. Jak«b

Wille in Heidelberg, Ober-Bibliuthekar Dr. Emil Heaier itt. Gießen, Geii«>itnrat

Dr. Johannea Boediger ia Marbarg, Professor Dr. Georg Steiahanten in KasaeU
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B&nmen annreichendes Tageslicht, m allen Kauraon außerdem künst-

liches Licht mit den notigen Sicherungen, in ullen Hiiumen aus-

reichende, leicht fegnlierbare H e i z n n g and V e n t i 1 a t i o n, in den Bücher-

liamen eine solche HOhe der Geschosse, daß die Bficher in der

obersten Reihe bequem mit der Bend erreicht werden können, in den

Büchergestellen leicht verstellbare Bücherbretter, in allen

BenntanngBrinmen Linolenmbelag auf dem Fußboden zur Dftmpfong des

Schalles nnd snm Zweclc leichterer Reinigung, eine Kleiderablage
flr die Benntser der Bibliothek nnd nicht tnletst die Möglichkeit,
einen Erveiterangsban anzugliedern.

Eine kritische Übersicht über die neuesten Bibliotbeksgeblade nnter

besonderer Berücksichtigung nnd Hervorkehrnng der

allgemeinen bautechnischen Grnndsitze nnd ihrer
Anwendung bedtzen wir eigentlidi nicht Am besten unterrichten das

«Handbach der Architektur*, in dem Albert Xortüm und

Eduard Schmitt 1893 (4. Th., 6. Halbbd., 4. Heft, S. 41-172) eine

zusammenfassende Darstellung der Bibliotheksbautechnik gegeben haben,

und besonders das bekannte »Handbuch der Bibliothekslehre*
von Arnim Gr ae sei (Leipzig, 1902), in dem eine reiche Fülle van

Abbildungen nnd Grandrissen nebstBeschreibung der betreffenden Bibliotheks-

gebäude enthalten ist.

Bei den vier von mir genannten Bibliotheken möchte ich zunächst

vier hisniiders bemerkpuswerte technische K i n ri ch tangen her-

vorheben, die mir an allen oder mehreren auftrefallen sind

:

1 . die f e s t e n Z m' i 8 c h e n h "»
i\ e n in den Büchergeschnssen,

2. die dunh*,'ehende Verwendung von Seiten licht mit

AusschluÜ des Oberlichtes,

3. die an der Außenseite des Bücherhanses zum Teil in

turmartigen Ansätzen angebrachten N o 1 1 r e p p e n,

4. die Anwendung des L i pm au n sehen Büchergestelles
{Heidelberg ausgenommen).

Als einen besonders gelungenen Fortschritt in der neueren Bihliotlieks-

baute^nik hatte man es angesehen, die Zwischenböden in den Bücher-

Tlum«i, die nach dem sogenannten Hagazinsystem und nicht nach dem

Gsleriesystem im eigentlidieo Sinne gebaut waren, aus eisernen Rosten

herzustellen, weil dadurdi der Lichtdurchfidl namentlich des Oberlichtes,

das man ebenfalls sls eine besonders glückliche Einrichtung in den

Bibliotheken ansah, sich als wirksamer erwies. Noch in der Mitte

der Neunzigeijahre hat man in dieser Art Bibliotheken gebant, wenn

«och hl der 1888^1891 erbauten neuen Unirersitüts-Bibliothek in Leipzig

iMts nicht durchbrochene Zwischenboden eingefBhrt worden waren. Das
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Zeitalter des Oberlichtes und d r Roste ist i ü r A u;

moderueu Bibliotheksbauteii vorüber üiid wie ich glaube

mit Becht. In den Lesesälen entsteht bei Anwendung des Oberlichtes eine

grelle» den Augen sebliUidie Belichtung, aoBerden im Sommer eine oft

unerträgliche Hitze, ferner ist die Gefahr des DnrefageBchh^ienwerdens bei

den Olaedfteheni nidit aosgesehlossen. In den Bücherrftomen werden hi

den oberen Teilen Hitzegrade erreicht, die den Büchern anbedingt acbfdfidi

sind.' Die Boste in den. BAeherrftnmen lassen beint'Hin* mid Heigehen

Stanbmengen durchfallen, außerdem ist der Verkehr anf nicJit- dnreb'

brochenen Zwischenböden natnrlich ein' viel beaserer als anf den Bdettn*

Man baint ^dahel» gegenwirtig fe s t e Z w i a che n d e c k e a nach dem

Monier- oder einem ftbnMcheii Systeme.
* * '

Die Nottreppen haben znnftehst abgesehen von ihrem Haaptzweck

den praktisehün Wert, daß -Handwerker, die anf dem Dachboden Aos-

besserottgeii vorzunehmen haböi, von außen bequem dorthin gelangen

kbnnen.

Yielfach hat in den Neuiizigerjahreii die Bibliothekare die Frage

nach der besten Teratellbarkeit der Bflcherbretter beschäftigt

und es ist gerade zehn J^hre her, daß uns Panl Jdrges mit einem Bßchlein

beschenkt hat, m dem ,die modernen Systeme von Bncheigestellen mit ver-

stejl|>arenl(egeb9den* behandelt werden. Auch diese Frage kann heute

als, gelöst betrachtet werden. Es ist nicht zu bezweifeln, daß das

Syst^ von Li pm an, einem Straßburger Kunstschlosser, das schon in

viele Bibliotheken Eingang gefonden hat, als das beste anzusehm ist Bs

beruht |iuf der Anwendung von Zahnstangen, in denen versdiiebbare Bleche

sitzen, die die Bflcherbretter tragen. Man kann die .Bretter um 1 cm ver-

stellen. Dazu kommt, .daß die Seitenwtade, da sie eben aas Blech önd.

fast gar keinen Baum einnehmen und der seitliche Liehteinfiül fSut gar

nicht behindert ist. Also Haschheit, Sicherheit, Baum- und Lichtgewinn,

mehr kann man von einem Büchoi^estell nicht verlangen. Wenn in Hei<lel-

berg die Stellstifte beibehalten wurden, so b«'iuht dies auf einer Vorliebe

des früheren Bibliotheks-Direktors fSr diese Einrichtung.

• AU besonders beachtenswert möchte ich die Anwendung von

Sathe.dralglas an der Sonnenseite der Bflcherrftume bezeichnen, durch

das die Bflcher vor der Einwirkung der Sonnenstrahlen geschützt werden,

ohne daß es nötig ist, an den sehr großen Fenstern Vorhänge anzubringen,

die ja oft gerade zur richtigen Zeit nicht herabgelassen sind.

In Gießen und Marburg ist neben der elektrischen Beleuchtung
auch Gasbeleuchtung vorhanden. Natflrltcb können auch die Bflcherräume

beleuchtet werden.
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lu Marburg ist für das A u f 1 e g' e n der Z e i t s <• }i r i f t e n ein

sehr praktisch gebautes Gestell ciiigefäbrt worden. Man kann infolge

der grOfleren Neigung der höher gelegenen Bretter alle Titel der Zeit-

schriften gut ablesen.

In Kassel ist mir aufg<'fMlI»Mi, «Ihü auf die anderenorts streng durcb-

geführte Trennung der Vt'rwaltungs;- und der Aufstellungsräuiue ver-

y.icbtet wurde, wofür wohl iirtliche Verbältniss»' lualigidieiid gewesen sind.

Natürlich muß an dem Grundsatz, Vcrwaltungs- und Aufstellungsränme

/u trennen, im allgemeinen streng f» stgt^halt^-n werden. Der Lesesaal soll

aber so gulfgon st'in, daß vuii ihm aus unmittelbar dit- Bücherrännie /u-

iränglicb sind. In dieser Hinsirht MUt^tprechen die von mir besuchten Neu-

iiauten nicht den wünschenswerten strengen Anforderungen. Freilich ist in

dfu reichsdtutsrhen Bibliotheken die VorHUsbestHllunt: der Bücher ülilich,

während sie in unseren Bibliotheken so gut wie gar keine Rolle spielt.

In der Kegel wird jetzt darauf gesehen, daß die Bibliothek einen

Ausstellungs- und einen Vortiagssaal besitzt. In besonders großem Umfange

ist ein solcher Saal in* der Murliardschen Bibliothek in Kassel ausgeführt, er

hat eino GrOfift von
.
250 und. da die Deck« des Saales wfilbvngsurtig

in die Dachkonstroktion hineingebant ist, gewinnt man den Eindruck» als

oh man sich in einer Kirchenhalle befinde.

Für die B an kest-en dieser neuen Bibliotheken sind gans ansehn-

lidie Sonunen verwendet worden. Die Kasseler Bibliothek erforderte

400.000 Mark,. daxu werden jedenfalls noch weitere Ausgaben -inr innere

Einxichtung treten. Ffir die Universit&ts-Bibliothek in Marburg wurden rund

435.000 Mark Kosten veranschlagt. Die Gesamtbaukosten in GieSen be-

tragen 526.000 Mark. Die Kosten der Heidelberger Bibliothek sollen sich

auf iVa Millionen Mark belaufen. Zum Vergleiche sei erwfihnt, daß sich

die Kosten der Univenititts-Bibliothek m Graz, die im Herbst 1895 be-

zogen wurde, auf 390.000 Kronen beliefen.

Nach diesen Einzelheiten, die ich besonders herausheben zu mässen

glaubte, möchte ich nun noch olni- allg»'m«'ine Schilderung d<"r

vier Bibliotheksgebäude anreihen. Die Bibliotheken in Marburg und Gießen

gehr»ren, was inner-- Einrichtung anlangt, eng zusammen, sie bilden einen

Typus, der sich >lutili sorgfjiltige Erwägung aller Einzelheiten, durch

Zwprkmäßigkeit uud Licht auszeichnet. Die Marburger Bibliothek hat der

Gießener jedenfalls mehrfach als Vorbild und Muster gedient. Di-- Geschieht»'

•l^-r deutschen BibliotheksbauttH'hnik wird ffstst-ll^n müssen, »laß mit dem

Bau d»-r Marburger Bil-linthek ein neuer Abschnitt beginnt, hier ist

ein neuer v o 1 1 w e i t i i,' r M u s t e r b a u errichtest worden, dess-n G- -

liiigen vor allem dem sai hkan<lig<-u und tatkräftignu Direktor der Bil-li-iln k

Gebeimrat liOdiger zu danken ist, der seine Aoscbaucngeu auch df-n
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Technikern gegenüber durchxosetzen wnBte nnd so dem Einflnfi d^r

Bibliofhekare ftnf die Bibliofhekebanteebnik zu einem erfreulichen Sieg^

verholfen hat. Daß in Harburg wirklich alles vom Dach bis tnm EeUer

gründlichst erwogen wnrde, dafür führe ich als Beispiele an, dafi die

Dachtrftger, am das Oebftnde vor starken Erschütterongen bei Starin

zu bewahren, nicht voUstlndig fest verankert sind, sondern anf BoUen

rahen. Die Xellerr&ame sind ebenfoUs hell genug nnd (enthalten anter

anderem auch eine Waschküche. In dem Pnckrainii«' ist a]>sirhtlirb HoU-

sti^ckelpflaster venv-mlit worilfii mit Rürksicht darauf, daß dort schw^-rt^r»-

Kisten niederzostellen sind. Für das Fortsc liafTcii dieser schweren Klinten

stehen hier kleine Dreiecke, die aaf je drei Bädchen leicht beweglich sind*

zur Verfügung".

Die neue Marburg er UniversitÄts-Bibliothek, ein gelber Backstnn-

bau in gotischem Stilf. breitet sich fntlanir der Straßenfront ans, links

befinden .>ich die Bücherräume, rechts die Verwaltungsabteilung mit doni

Lesesaal. Der gotische Stil wurde wohl gewählt mit Rücksicht auf die

in Harburg bereits vorhandenen gotischen Baudenkmäler aus alter und

neupr Zeit. E!isab<th-Kirrlit'.SrliIoß, Univfrsität. Auf architektonischen Srbmurk

ist außt ii ver/.icht«t, im Juaern ebenfalls fast ganz. In dieser Hinsicht

wurde gespart **)

"Wie ander.s wirkt dies System auf mich ein, könnte man in An-

lehnung an »Faust* sagen, wenn man die Bibliothek in Gießen betritt.

Diese sttdit ganz im Zcirhen der modernen Kunst und Kunstansrhauung.

überall grüßt ans Form und Färbt- den B<'S('liau*-r <iii anlifiraelndcr Ton.

Ich L'laulM', man kann den Geist, d»'r lii«'r ^\irktl. um einige Jahre im

Kuit>tli Im ii Hf>sens zurückverfolgen. Ich fühlte mioh wenigstens lebhaft an

dif Ausstelluii!.'' der Künstlt-r-Kobinif iti Darmstadt vom Jahre 1901

erinnert, die Farbenabtonung «l-r Villa J^tdin-ns, die dort so angenehm

wirkte, glaube ich in der Gießener Hil)lii>tht'k wii'der/.utinden. Hi^r in

Clit'ßfn wurde versucht, die Kunst mit di-n iMilürt'nissen der Praxis in

Einklang zu bringen. Vom Giebel des Geliäudes herab blickt die Kul<- al>

Symbol der Gelehrsamkeit, auch im Innern kehrt die Eule wieder. Im

Treppenbause fesseln HenschenkOpfe in den Eapttälen die Aufinerksamkeit

des Beschauers. Die Formen der andiitektonischen Ornamentik sind Ton

einander abweichend, ohne daß der Gesamteindmck dadurch gestftrt würde.

•) Ich skizziere die I'iiuart der Bibliothelccn hier nar kmr. hn Vortra*;

wurde darüber mehr gesagt uud das Vorpebrachte durch Zeichimogoii auf der

Tafel erläutert. Man vergleiche das Zeiitralblatt der BauTerwaltoDg, Berlin.

20. Jg., 1900, 8. 284->826 nnd den Ansatz von Roediger .Das neue BlbUotheka«

gebäude zu Marburg" im Zentralblatt für Bibliothekswesen. 17. Jg., 1900,

.S. 968^372; A. Gnesel. Uandboeh der Bibliotbekslehrc, S. 111—115.
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In aU«D Bftnmen ist auf ruhig» Farbenakkorde Gewicht gelegt, das besieht

sich nicht blofi auf die WSnde, sondern auch anf die Binrichtongsgegen-

stftnde, sogar Ins auf die Vorhtage im Lesesaale. Toiberrschend ist ein

gedämpftes Orflni dann Blan im Zimmer des Direktors, das Bot ist im

Zeitscbriftensimmer angewendet Im Lesesaal bezeichnet ein Idealkopf den

Genins der Wissenschaft nnd der Spruch »Fugit irrepanbile tempns«

mahnt schweigend zu ernster TStigkeit Das Knnsthandwerk kommt auch

in kleineren Dingen zar Geltung, eo in den Besehlftgen der TOren. Die

ganze Einrichtnn^ macht einen außerordentlich stimmangsvollen Eindruck,

man atmet f?irmlich leichter vor Wolilir' falloii. Die Farbenwahl in Giefien

halte ich für sehr glücklich. Ich glaube, daß man in den Arbeitsrfiumen

einer Bibliothek überhaupt mehr Gewicht auf dii* Farben, namentlich auf

die Anwendnntr des Blau legen sollte. Die Wände in den Bücherräuraen

sind der leichteren Reinigung wf>tr»'it mit Stoflftapeten überzogen. Im

BücherMpeicher sind Abstaubvorri« lituiig 'n bei den Fenstern in d<'r Art

angebracht, daß Auflegebrftter durcii dit- gcöffnotf^n Fensti-r hinausgeklapi>t

werden könntii. Das Zurückfallen des Staubes iu den Bücherraum wird

durch Vorhänge verliiiKlert.

Das Gießener Bibliotheksgebäude ist in »'inein modernisit'rtfn Barork-

.stil aufgeführt, als Älatf-rial wurde liauptsäclilirh graut-r Kalkstein ver-

wendet. Was die Gesamtanlage betrifft, so bildet die Git-Üener Bibliothek

wieder eine neue gliii-kliclic Ltlsum,' der Fratze, wie man einen sf^lchfn Bau

geschickt in einem Stralieiiw inkel unterbringen kann. Schon in dem Neubau

der Universitäts-Bibliothek zu Basel war diese Frage in schöner \VeiM»

<:el(5st worden. Während man jedoch in Ba.-^el den Lesesaal in der Richtung

der Teilungslinio des Winkels nach rückwärts verlegte, hat man ihn in

Gießen nach vorn in den abgestutzten Winkel hineingebaut. ')

Einen Prachtbau, der schon durch sein Äußeres wirkt, hat Josef

Durui in der neuen Universitäts-Bibliothek in Heidelberg geschaffen.

Der in rotem Kalkstein ausgeführte Renaissancebau fOgt sich seinem Stil-

charakter nach glficUich j.ein in die Beihe der historischen Bauwerke

Heidelbergs. Als eine PraehÜeistong der AnBenarchitektar möchte ich das

Hanptportal bezeichnen, das links von einer mftnnlichen Figur mit einem

X^w— es soll wohl Prometheus sein — rechts von einer in ein leichtes

schleierartiges Gewand gehüllten weiblichen Figur, zu deren FAfien ein

Knabe kniet, flankiert wird. Verfehlt und knnstgeschichtlich nicht gerecht-

fertigt erscheint mir dagegen das viel zu hoch geratene Dach des Eck-

^) Man vergl. A. Becker, Die neue Uaiversitäts- Bibliothek in Gießeu, im

Zentrslbtott der BaaTerwaltnng, Berlia, 25. Jg., 1905, 8. 894—896, 407—410;

Bcrmaan Haapt, Der Neobaa der Univerrftito-BlbUofhek sa Oiefien. im Zentral-

blatt fOr Blbttothekeweien, 28. Jg. 1905. 8. 161-170.
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tarmes. Vorbild bitten ja die alten Abbildnngen des Sddossea am dem

17. Jahrlmndert abgeben kennen. Wann man diesen snckerimtartiKea

Aufsat/ um ein Drittel kdrzen wflrde, so gewänne das Äußere des

Bililinth. ksljiinos gewiß an Gcsamtharmonie. Das Gebäude hat Fronten gegen

drtfi Stralltn, »Ii»» Kii<"k.sfiite lohnt sich an. don beiiadibart")i Häuserblock

an. D.er Lesesaal, einer der stimmangsvollsten Arbeitsräame» die ich k<Hnie,

ist gegen den<'g»rftumigen Hof zu verleg.*)

Der Neubau der Murhardscheu Bibliotliek der Stadt K a s s f 1

zeichnet sich vor all'-m durch seine herrliche Lat^e aus. Der gegenwärtige

Direktor d<M' Biblinthok Professor St<Mnliausen hat Kecht, wfiin »r nifitit.

daß ,wohl kaum eine and' re Bibliothek in dieser B<'/.it'hung mit ilim

konkurrieren kann*. Der sihloiiartit^e, in deutöchtr litiiaissance aufgeführte

Bau Vu'i^l auf einer AnliolH- im fürstlich HHnauis.cht'n Park in uii-

mitt>'Ibart'r NAhe jfiier <>t'malvlt'}>aiiuiiluiig. iVw einige tier herrhchsten

MoistHi werk« Kfuibnindts in sich x !ili> liL Auch die Bibhothek beshzt

zalili'-iche Bildt-r, darunlt-r einige altere Niedeilauder. Daß die Bücher- und

die Verwaltung.iräume hit-r nicht streng getrennt sind, entspricht

allerdings nicht den grundsäticlichen Anforderungen <ler Bibliolheksbaut^chiiik.

Die Morhardschc Bibliothek — so benannt nach ihren Stiftero, dm
Gebrftdern Horhard — pflegt hauptsädilicli Stsatawissenschaften. Kassel,

eine Stadt von etwa 110.000 Einirohnem, besitzt übrigens - noch eine

zweite noch etwas größere Bibliothek, die Landesbibliothek.

Die Wanderung dnrch einige der nenesten reichsdeutschen Bibliotheks-

banten hat, glanbe ich, gezeigt, daß anf diesem Gebiete sehr erfbnliche

Fortschritte gemacht ond schOne Ergebnisse erzielt worden sind. Auch in

Osterreich sollen neue Bibliotheken gebant werden, zunächst wohl in

Innsbrack.

Es ist dringend zn wünschen und mnß von Seite der Bibliothekare

mit allem Nachdruck betont werden, daß man sich die neuesten Erfahrungen

dabei zunutze mache und daß Bauwerke geschaffen werden, die sowohl

in ihrer An läge, das ist bei uns besonders hervorzuhebeu,
wie auch in ihrer inneren Einrichtung allen Anforderungen, die

man von bibliothekarischer Seite zu stellen hat, entsprechen.

Sine große Aufgabe hat aber der Staat in Wien zn erßUes.

Wenn wir die Straßen Wiens durchwandeoo, so eifirent sich unser Auge

an dem Anblick vieler prächtiger neuer Gebäude. Theater und Museen,

**) J^ehr gute pliotograpliisclie Aufnahmen der Jiililiottiek bositxt derKuiisl-

veriag VOH Küuiund von JiuDig in Ueidelbeig. Der liau selbttt soll in einem

eigenen Werke von Jotef Dann.heuhrieben werden. Den Umtog der Bibliotiirk

schildert Gustav Wahl im Zentralblatt Ittr Bibliotheksweeen, 82. Jg., 1905.

582-585.
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Parlament und Bathao^, Universität and Dom ragen in herrlichen f<fpMn

/.um Himmel empor, aber da^ irri ge, von Grund auf neu errichtete moderne

Bibliotlieksgebände, wie ee anderwärts kleine and lüeinste Stftdte bereit«

besitzen, das suchen wir vorircbcns.

Ich glaube, daß sich )iier wieder einmal den österreichischen

Bibliothekaren Gelegenheit bietet, in ibn Vordergrund zu treten, ihren

Kinriuß 7.U •iitfaltoii nml ihr Ansflit-ii zu starken. Sie werden, wie mich

«iunkt. hilfreii'lie liuiidesgenossen an deji Aioliitekteii linden. Zunächst

schien«' es mir angezeigt, einmal einen irri II -ti Projektion^-Abend, zu dein

die verschiedenen beteiligten Kreise einzuladen wären, /u veranstalten und

hauptsächlich durch das Skioplikon iui Bilde zu zeiiren, was die Nen/eit

an Bibliotheksltauton bereits geschaffen hat. Dadurci» würde die Teilnahme

für die Saihe L,'evsetki werden. Ks müßte da\m später eine Konkurrenz

iiusgt.'schritiben werden mit Staat.spreisen für diu besten Entwürfe. Die

uächstH schwieriire Frage ist natürlich die Plat/.frage. Aber je liln^'tr man

•leren Lösung hinaasschiebt, desto schwieriger wird sie. Wir liatteii in der

ueaesten Ze^t das. erfrenliche Ereignis zu verzeichnen, daß ein Fünfoiid-

twanzig-Uillioneii-Kredit fOr Hochschnlzwecke aufgenommen wurde. Warum
soU Hiebt einmal auch ein besonderer Kredit fflr Hochvehnl-
bibliotheken aufgenommen werden, in erster Linie, für den großen

modernen Bibliothekapalast in "^firien.
.

Bas. eine müssen wir Bibliothekare jedenfalls wünschen, daß die

Beicitshanptstadt in absehbarer Zeit jenen Bihliotheksban erhftlt, wie er

fSr sie nicht nnr*n<ytig, sondern ihrer auch würdig ist.

Graz. Ferdinand Eichler.

H. G. Bretschneider and 6. van Swieten.

Ein Beitrag zur Geschichte der Universitats-Bibliuthek in LeinberiT.

Vor einigen Monaten übersiedelte die Universitäts-Bibliitthek in

r,<'U»berg in ihr neues Heim, aus welchem Anlasse in Gegenwart des k. k.

Ministers eine ntTentliche Feier abgehalt-'U wurde. Dieser wielitigf, die

Geschichte fast eines ganzen Jahrhunderts alischließende Aui^eubln k wur<le

auch gleichzeitig in einigen literarischen Zeitschriften gewürdigt.'. Es wird

wt bl ;iuch hier am Platze .sein, auf die ersten Jahre dieser Anstalt zurück-

zuseiiau^n und mit einigen Worten des ersten Leniberger Bibliothekars zu

gedenken, umsomehr, als derselbe neulich nicht in das beste Licht gestellt

I) M. d. 0..V. t B. IE. 185 ff. 188 ff. — 1>dsieA, Dedatek literaeko nankowv

•KoTjera Lavowtkiego*, 190S. 21. Hai. Nr. 21. (Dr. Eng. Baxwioski; BiMjotek«

vniwenyteeka.)
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wurde. Man ver^'nß dabfi, daß Heinrich Gottfried Hrftschneider^), d» r von Kaiser

Jnsef II. ernannte' Ribliothokar. aus wüsten, ungeordneten Bücheriiaut«-n

eine Bü( lu rei in ziemlich kurzor Frist zusaniinengostellt hatte und daß auf

seinem Kückeu die ongelieuere Arbeit ruhte, welche die innere Eiurichtaiig

«rforderte.

Bretschneider war anfangs der Neun/igerjalire bei dr-r Universit^ts-

Bibliothek in Pest ang'estellt. Die dortigen gesellschaftlichen Verhältnisse;

führten es mit sich, daß er sich dort nicht heimisch fühlte und sich nach

einer Verwendung anderswo sehnte. Bei seinen Reisen nach Wien sah er

sich om eine andere Anstellung am und wandte sich schließUch im
Dezember 1782 in einer Audienz an den Kaiser. Dieser wies ihn an

Gerhard van Swieten, den Präsidenten der Hofschalkommission. Seine

BekanntsrhaÜ mit dem aufgeklärten kaiserliolieii Minister war für das

weitere Schicksal Bretschneider^s von Bedeutnng, und von dieser Zeit an

datiert seine amtliche Korrespondenz*) mit van Swieten, welche uns über

Tiele EinzeHu iten aus dem Leben dieses ersten Bibliothekars belehrt.

Mit der Gründung der Universität in Lemberg (1784) hängt die

Errichtiing der Universitftts-Biblioihek zosammen. Kach der Bestimmung

des Kaisers sollte den Gmndstock davon die ehemalige Qarelli'sche

Bibliothek bilden, welche noch damals der Theresianiscfaen Akademie ein-

verleibt war/) Sie zählte an 11.000 Binde, meistens medirinischen Inhsltee,

nnd verfBgte äberdies Aber ein Kapital, von dessen Zinsen, jährlich

400 Golden, sie komplettiert wurde. Die Anstalt sollte doreh die Bestände

der ani^hobenen Klöster in Oalizien vermehrt werden. Auf Befehl erscfaira

Bretschneider im Jahre 1788 in Wien, wo er mit dem Anftrage betraat

wurde, die 6arelli*sche Sammlan; samt der dazn gehörigen MänzenkoUektion

von Wien nach Lemberg zn flberfiihren. Als er dann schließlich im folgenden

Jahre znm Bibliothekar ernannt wnrde, verfBgte er sich im Dezember anf

seinen nenen Wirknngsort, wo er anüuigs Jänner 1785 ankam.

Für die nene Bibliothek wurde die auf dem Platze Castrum befind-

liche Trhiitarierkirche anserseben, die wohl nicht sehr dazn geeignet war

und erst fär den bestimmten Zweck eingerichtet werden mufite. Bei seiner

Ankunft in Lemberg waren nicht einmal noch die Pläne fertig, nnd anch

die innere Einrichtung wurde erst bei dem Gaberinnm besprochen. Während

dieser ungeordneten Zustände war Bretschneider damit beschäftigt, die auf-

gehäuften Bücher, welclie in dieses provisorische Lokal von den Jesuiten,

^ Lieget, Denkwflrdigkeiten aiii dem Leben de« k* k. HoAratt Bret-

schneider 1892.

*) Dieselbe ist enthalten . in den Handeehrifken der k. k. Hofbibliothek

9717-9719.

*) Gandakar von Satner, Die GareUi. 1888 S. 125.
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Trinitarieni. Karmelitern uml den Barmherzigen Brüdern hieher gebracht

wurden und deren Zahl auf 40.000 Bände p:P8chät7,t wurde, durch/usuchen

und <liejenigt*n Werke, welche zum wiss<'nschiiftlichen Studium nützlich s*'in

konnten, auszuscheiden und zu ver/.eichnen ; die unbrauchbaren Bücher

sollten infolge der kaiserlichen Verordnung veräußert oih'v auch vernichtet

werden. Der Bibliothekar hofft*» wenigstens die Hälfte des Bücheiniaterialos

zu retten. Fleißig sammelte er wertvolle Ausgaben und beabsichtii.'^te, die

Polouica. wenn auch darunter minderwertige Sachen sich befanden, als

»'igene Sammlung aufzustellen in der Voraussicht, daÜ sie für eine

polnische Gelehrtengescbichtd zweckdieuUcli dein werde.

Biese aufiregende Arbeit beiOfgte er fast aliein. Wohl war ihm

als Kustos der SchiiftsteUer Knralt beigegeben und aneh ein Skriptor yon

der Begieniog bewilligt worden. Aber dieser war nocb nicht ernannt. Er

beantragte für diese Stelle den ehemaligen SekretSr des Grafen Pronay»

Hoxa, nnd Terlangte vom Freiherm van Swieten die Anstellnng von vier

Schreibern, welche die xnrfickbehaltenen Bficher nach seiner Anleitung

beschreiben nnd katalogisieren sollten. Die erste Hanptani|^be war nAmlich»

den ganzen Bfichervorrat alphabetisch lu ordnen. In dem fertigen Kataloge

sollten dann diejenigen Werke angemerkt werden, welche fUr die Universitftts-

Bibliothek zurückbleiben, worauf dann derselbe nach Wien geschickt werden

sollte, nm der Yerwaltong der Hofbibliothek, die Gelegenheit m bieten,

davon die fBr sie passenden Bficher ansinwählen. Bretschneider berichtet

auch van Swieten Aber vorgelhndene Inkonabeln nnd wertvolle Editionen,

aber die er ein Veneichnis angelegt hatte. Das am Schlosse der Korrespondenz

verOffentiichte Verzeichnis gibt ancfa den nftheren AnfischlnB über alle

Werke, welche von Lemberg in die Hofbibliothek übertragen worden sind.

Trotz, mancher llind.rnisse war Bretschneider eifrig bemüht, die

äußerst schwere Arlieit in kurzer Z»'it auszuluiiren, luid hatte auch die

Gelegenheit, ileji Kaiser Josef Ii. wahrend seines Besuches in Lemberg

(17b6) in der Bibliothek zn fmjifaiiiren. *) Xichlsdestoweiiig.'r uiUÜie er

doch manche UnannehmUchkeiten verko-t n. Zuerst war es Kustos Kuralt,

Von dem in der Stadt ausgestreut wurde, > r wäre von van Swieten beauf-

tragt Wurden, Bretschneider heimlich zu überwachen. Aiieh wurden Klagen

über ihn laut, daß er bei der Entlehnung der Bucher nicht die nötige

B* reitwilligkeit zeige, eine Beschuldigung, weiche er aber zu entkrälten

suchte. Im Laufe des Jahres 1785 war Bretschneider mit den Bücher-

verzeichnissen f.-rtig. Der Katalog der lateinischen Werk" war 233 Bogen

stark und enthielt an BO.UUO W<'rke. Aus dieser Masse erhielt die l'niversitäts-

Bibliotbek ungefähr 10.000 Bände. Der Best, meistens ascetisclitu iuhaltes

») Linger 279.
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\m>\ sehr vit if Doiibletteii, wurde vt r>l' iLft-rt, wie es auch b»*i aiitloreii

Bibliotln-keii der Fall war. Daß li^i dieser Anzahl der ansgescliitd«'ii^*n

Bücher man nicht immt-r den Wert eines jeden Werkes genau bestimin»'ii

konnte, ist leicht erklärlich. Auch Bretschnt'ider wurde dann vorgeworft'ii,

daß dabei Unordnungen vorgekoiunien seien, was es aber mit dem Hinweis

auf die vorhandenen Kechnungen 7.n entkräften wußte. (1791.) — Urft-

Schneider, der mit dem Titel eines k k. Hnfrats in den Ruhestand ver-

setzt wurde, starb am 1. NovemVier 181(1 in Kfimic bei Pilseu in Böhmen.

Die Berichte Bretschneider's an den PrSsidentt'n der Hofs'^liul-

Koramission und die gelegentlichen Erwiderungen van Swieten's seien nun

aus den unten bezeichneten handschriftlichen Beständen der Hofbibliuthek

im Wortlaute veröffentlicht. Sie sind geeignet, die beiden in diesen Blättern

erschienenen Aufsätze über die Universit&ts-Bibliothek in Lemberg und di«

Bibliographie Bretscbneidefs nicht ODwesentlich za eiglnzen.

I.

Hoehwohlgabohnier Frejberr

Onidiger Herr!

Euer Exeellent gemheii au 'der Anlage la enehen, «ae idi nadi einem
kurzen Aufenthalte von meinen hterigen Gesebftften berichten kann. Des Herrn
Grafen von Brigido Kxc, welcher nach Wien abgereist ist, wird Euer Eicellenz

mehr von der künftigen äusserlichen Einrichtung der Bibliothek sagen; ich will

mit allen Fleiss arbeiten, die innere Ordnung bald herzustellen, wenn ich nur

mit Schreibern versehen werde, und mit noch niehrerem VergDÜgeu würde ich

meiner Pflicht Qnfige lettkon, wenn nieht hier die Thearaog dee Qnartiere nnd
anderer Kothwendigkeiten mein Leben mit Nahmngwoi^en verbitterten. leh

bin nicht gewohnt za klagen, nur die Hofnung dareh Euer Ezcelleni Gnade
vielleicht ein .*>?tipeiidiinii fiir meine «wey SOhne zu erhalten, presst mir diesen

Seufzer ab. Mein ältester Sohn ') ist 13. der zweite ist 11 Jahre alt, ich enipfeiiie

sie und ihren Vater in Euer Ezcellenz Gnade und Fursurge in der tiefsten £hr>

fareht, worinnen ich lebenslang beharre

Ener Szcellens

onterthiniger Diener

Breteehndder.
Lemberg den 18. Jenner 1785.

Anlage so L
1. Die GareUi*Bche Bibliothek ist nebit den Miinsen an eeiner Zeit hier

lichtig und durchgehend» unbeschädigt eingetroffen, mnss aber noch so lange

in den Küsten eingepackt lieppn bleiben, bis der Platz zum Aufstellen eingerichtet

ist und die Miicherschränke terti^ sind. An beiden ist noch nicht angefangen.

2. Kä ibt nicht wohl möglich schriftlich einen deutlichen Begrif von der

inneren Beschaffenheit der zur Bibliothek bestimmten Kirche zu geben; nachdem

•ie dnrch einige Zwisefaenw&ndet eowehl in der Symetrie alt Bequemliebkeit

I) Friedrich Freiherr von Bretscbneider, k. k. Feldmarecballeutnant

t 1846.
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verhazt ist; sehr schicklich ist sie überhaupt nicht zu einer Bibliothek, sie ist

hoch» btkomt Ihr Lieht tob oben dnrch eine Art Knpelfenster and hat sehr

•tarite Pfeiler. Auf der einen Seite tind die Zwisehenrftame vermanert ; macht
man ea auf der andern aneh so, so können die BOeherschrftnlce reeht aehicklieh

zwischen den Pfeilern angebracht werden, allein es wird finster bleiben ; selbst

wenn alle Vermanernnfren wieH^r anspebrochen niid der dnrch eine Scheidewand

von dem Schiffe der Kirciie abgesondeter Hoclialtar wieder dam genommen,

ausgeräumt und so mit der Bibliothek ein ganz jirächtiges Ansehen gegeben

wird, iat noch immer tu belBrchten, daaa man In den Wintermonäten die ana-

wendigen Bfidiertttel 'nicht wird leaen hOnnen. Das Gahcmimn, beaonders dea

Herrn Grafen von Brigido Kxc. und der Herr von Kortnm laaaen ndi die

Pibliothek sehr angelegen sein und werden den zierlichsten und nfltzHchsten

Plan zur Ausführung wählen; die Schrfinke kOnnen nicht eher bestellt werden,

bis die Einteilung bestimmt ist und man das Maas darnach nehmen kann.

3. Die Zahl der Bände von den hier befindlichen Jesuiten. Trinitnrier.

Bannherzigen, Karmeliter und mehrern liücliern schätzt man auf 40.000. Einige

haUe ich schon übernommen, und die andern wird mir der fijgesuit F. Vogler

noch iiberigeben. Xich dfinlct. man kann unter dem groaaen Wnato Ton Predigern,

Hoialiatan, Vaaniaten, Atceten nnd andern nnbodentwideo Bfldiem, immer die

Hülle rechnen, bo den Untergang nicht schlechterdings verdienen nnd Ton

diesen wieder die Hrlfto, si» die Bibliothek brauchen kann. Es wäre gut, wenn

eine Vorschrifft gepelien würde, welche Gattungen von BQchern eigentlich Ter»

niehtet werden, und welches Gericlit über sie ergehen soll?

In der Trinitarier-Bibliothek, die meistens au-; den slavischen Casuisten

nnd Predigern bef-teht, fand ich einige sciiöne Burher und unter andern die

1642 III Paris auf Befeiil des Hufs edirte Vulguta aus verschiedenen Winkeln

snaammen; sie iat in 8 Folio Binden vollständig nnd snm Wnnder noch gat

erhalten.

4. Den vielen Pohlniichen, nicht nur alMn in pohlniseher, aondem auch

in andern Spraclien in Pohlen gedruckten Bfichem, llOnnte ein eignes Fach in

der Uni versitäts-Bibliothek gewidmet werden, so wie anch hoffentlich ein ganzer

Schranck pohlnische Geschiclitschreiber zusammengebracht wiri. Von der

großen Anzahl der zu Krakau, Warschau, Lemberg, Czenstociiow. Zamoid und

in mehrem Orten gedruckten Bücher sind außerhalb wenig bekant. Freilich

aind ea mehrentheila Prediger, Geschichte der Heiligen nnd Gnadonbilder,

schlechte Nachdrucke guter Bflcher und dergl., sie machen aber doch immer
eine redende Litterarhistorie von Pohlen, nnd wenn man überflüssigen Raum
hat, konnte man doch wenig.stens von jeden ein Exemplar erhalten.

5. Ueber alle liier liegenden Bücher ein Verreichniss zu machen, ist die

erste notbwendigste Arbeit, weil die Garelli'sche Bibliothek nocli nicht auf-

gestellt werden kann. Da in allem nur ein Scriptor genehmigt ist, muss ich

nm Erinnboiss bitten, wenigstens 4 Tagschreiber aufnehmen sn dflrfen, samahl

da in der Folge anch ein nener Katalog der GardliVhen Bibliothek wtgtn
dem verschiednen Abgang nnd Zuwachs verfertigt werden mass; dergleichen

Leate sind hier schwer aufzutreiben, doch weiss ich schon zwev. wovon nur

der eine als ein gebohrner Pohle zu den pohlnischen Büchern sehr biauchbar

ist, ich werde sie aber unter tü^'liclieii 45 Kr. nicht bekommen und nebst dem
Cnstos alle Mühe haben, sie abzunciiten.
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6. Hoch dnd d«r Striptor mifl die iw<qr BiUiotfaekdieRcr Dicht cntant

Unter der grossen Aniahl der Conpetenten ora die Scriptorstelle ist ein gewisser

Hoxa, der Seltrstir beym Baron Pronaj wir, der Geschickteste. Ancfa sind zwey

tangliche Männer zu famulis vorlüinden, wovon der eine schon Meriten am die

Bibliothek hat, weil er tüp Garelü'srhen Bucher von Wien bis Lemberg begleitete,

der andere aber, ein sehr williger und braachbarer Mano, ist ein verabschiedeter

Uoter-Offilier.

Dieses ist slles, was ieh nach meinem 14-tftgigen Anfenthnit n Lemberg

gehorsnmster melden kenn und soll.

G. Ton Bretsdineider.
Lemberg den lö. Jenner 1785.

II.

Hochwohlgebohrner Freyherr!

Gnädiger Herr!

Nacli'lem ich nun seit acht Tagen alle die Bücher, so aus den Klöster-

bibliotheken vorräthig sind, übernoninu'n huhr, so lolge ich meiner Pflicht,

Euer Ezcellenz Torlauhg eine kurze Beschreibung davon gehorsamst einlö-

senden»

Es hftnnen 20—80000, nneh wohl mehr Tolominn sofn nnd daranter dis

HftlAo Prediger and Asceten. — Aus dem 15ten Jahrhundert roOgen 8- hie 400

da Be_yn, wovon mir aber noch kein filteres als von 1469 vorgekommen i«t; Ton

den Jahren 1470 bis 80, viele von Peter Sciu rrter, Eggestein, Koburger und von

letsterm drey lateinische Bibeln aus diesem Zeitraum, oieistens noch gut er-

halten. Von den Klassikern liegen etliche scbOne Aldinisehe Ansgaben Ton

Griechen, noch mi Zeit in einielnen Theilen verstrent beram, so dnss ich nicht

wissen keaap ob sie Tolistindig sind? ~ Weoig gnte historische BQcher oboe

was in die Pohlnische Geschichte einschliigig. Vielen Wust alter Juristen und

<larunter das Jus polonicum am vollstSndigBten. Es scheint, die Münclie liaben

Prozesse gehabt, denn diese Bücher sind am meisten abgegrüTen. (Jar keine

Manuscripte ; eine einzige Vulgata etwa aus dem 14 Jahrhanderte in aaf

Pergsrmeut fein geschrieben, dess man rie kenm lesen kenn, dürfte allein dci

AnfheboDe wertb sejn. Von Philosophen, besonders Mathematikem sind gnte

Bücher de, was nnr vor 1700 edirt ist

Über alle diese Bücher mache ich nun ein alphabetisches Verzeichnis

nach dem Schema, welches ich hier beilege; wenn Euer Excellenz die Gnade

haben wollten, sich dieses Verzeichnis, so wie es fertig wird, Bnchstabenwei»

nach Wien »eiidfti zu las-jeii, und das Wenipe, was etwa der kayserl. Bibliothek

einzuverleiben wäre, anzubireichen, was icti lur die Üniversitäts-Bibliothek be-

gehre, sn prftfenp nnd den Obrigen ihr ITrtheil sn spreeheo, so wflrde so viel

Zeit gewonnen, dass ich mit Endigung der Arbeit gleich snr Ezecntion schreitsn

konnte. Ich habe beym Gubernio um Tagschreiber' gebeten uiul hoffe, dsss sie

mir verwilligt werden, weil es ohne sie unmöglich ist. Den Hexa, der nun vom

Gubernio zum Scriptor resolvirt ist, und seine Beihülfe erwarte ich schuldigst.

Weg'Mi dem Bauwesen der Bibliutli<k ist noch niehts beschlossen. Meiu

Schriftlich eingegebener Vurschlag, wel. her diiliiu geht, durch die ganze Kirche

einen Eussboden zu legen, so dass die Bibliothek um 20 Schuh von dem Erd-

boden in die Hohe kommt^ sdieint wegen der Kosten bey der Bandireetion

wenig BeilUl sa finden; allein des Uebelstandes nicht sn gedenken, wenn in
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^iner so liolien ^^a8chine die Bücherkästen unten nur wie ein Lainbril an der

'^Vand oder stieteltörniig an den Pfeikm hangen, so dünckt es mir auch «jeg^en

alle £rfabrung. eine Bibliothek zu ebener Erde anzulegen ond die Bücher der

PinlniB und Terttockniig anniuetseo.

Ich beharre in tiefsten Respect

Baer E^elleDs
untortiianige; Ihener

Lemberg, den 13. Febr. 1785. von Bretschneider.

III.

Hochwohlgebobmer Freyherr!

Gnädigfer Herr!

Saer Eieelleni melde ich nntertbinig. data die Aufzeiehnang der hier ans

-den Klöstern gesammelten Bücher nun seit vier Wochen wiirklich von statten

geht; nur sehr langsam, weil fast kein Schreiher so viel Fähigkeit besitzt, die

deutlichen Regeln nach Kvier Kxcelleiiz Voischiilt zu vtT>tt hen und es wäre fast

Qöthig, einem jeden voriier Juiir und Tag ein praktisches Kollegium darüber

an lesen.

So viel kann ieh indessen unterihftnig versieheni, dasa unter diesen Bftchem

Tiele von entschiedenem Werte sind, dass wenigstens die Helfte der Oarellisehen

Bibliothek in Wien geblieben wäre, wenn man die Kataloge vorher hätte ver-

gleichen küniien, und dass auch ein*^ merkliche Anzati! daraus für di»- Kaii^eiliche

Hofbibliuthek gewählt werden dürite, besonders Ausguben des läten Jahrhunderts,

^us dem, wie ich finde, wenigstens ÖOO Stuck und dabev schüne Klassiker vor-

lisnden sind. Ein prKchtig Exemplar: Commune Felonie ßegni Privtleginm.

CraeoTie. 1506. fol anf Pergament gedruckt, welchea Werck Janosky in der

üacbrlcht der raren Bücher in der Zaluskischeii Bibliothek S. 82. reeensirt habe

ieh 10 dem Ende schon ;inf die Seite gelegt.

Wären diese Bücher nicht vor meiner Ankunft du'cli einen unkundigen

SJann in eine Art von Klassen vertheilt worden, so würde ich eher fniig werden;

so aber mnas ich die Wercke von mehreru Theilen aas eben so viel Klassen als

Tolaroina da sind tosammen suchen, und sehne mich daher sehr nach der

Ankunft dea Scriptore Hoxa, der, wie ich hOre. noch in Pest auf eine andre

Anstellung wartet.

Kuet Kxcellenz würde ich nun noch mit vielen Zeilen voll Empfindung nnd
Dankbarkeit wegen gnädiger Veiwiiligung eines Stipendiums für meinen Sohn
aofwarteu, wenn ich nicht wüsste, d&^s g:osse Seelen ebenso wenig Worte ver-

IsDgen, ala sie hey sdiOoen Handlungen geben ; dieser mein Ältester Sohn hat

immer die Olfentliehen Schulen besucht und seine Zeugnisse aus Ofen beigebracht.

Anstat alles dankenden Wortgepiängs weyhe ich die tiefe Ehrfurcht und Ver-

ehrung, WOiiniien ich lebenslang beharre

Euer Excellenz

untertbäniger Diener

Lemberg, den & April 1785. von Bretschneider.

A u t w 0 r t.

Hl cliedelgebohrner, sonders geehrter Herr Rath.

Fner IL chedelgebohren Schreiben vom 18. Jänner, 13. Febr. und 8. dieses

heb ich zur rechten Zeit empfangen. Es war mir augenehm zu lesen, dass Sie

2
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unter liein KL-stervorrathe so viel luitzlirh»^« un-i gntea flnden. nnd ich Ja: ke.

dass sie hey den alten und «eltenen Werken auf die K. Biblioth-k denken. Mit
Ungadnld erwarte ioh dat Verieichnis vou dem, wag sie für uns bestimmen,
dofih aber nicht eher, ale die Beecbreibaoy dee ganten wird Tollendet sep.
DasB es ihren Arbeitern an QeecbicklichlKeit mangle» wandert mich gar nicht,

da ich dag nämliche hier erfahre. Indessen, was Hinsicht nicht gleich tbnt» leistet

am Ende doch Übun^r Wa« iat da« för ein Werk Tor 1469, woTon aie mir
Meldung gemaciit hcii^en ?

Es igt nun ein Sjstem festgesetzt, wornach alle Bibliotheken bey öffent-

lichen Lehranftalton aoUen eingerieblet werden, und dem zufolge ein erst«»

Yeneicbniaa tou dem Nothwendigsten in Bflckstcbt aaf dae Lehr&eh an die

Lftnderstellen abgegat;gen. Dieses soll non jeder Bibliothekar mit aeinem Ve^
rathe veiglei» iu n, da sie aber den ihrigen noch nicht kennen, dürfte ihnen da»

für jpt7.t schwer zu befolgen. In diesem Falle belieben sie nur dem Gnbemiam
die Anzeige zu machen.

In Ansehung des Stipendiums für ihren 8ohn, da ich nicht zweifle, dass

es an der ersten Bedingung, den guten Stadien nnd Sittenzeognissen nicht

manglen wird, kOnnen sie versichert sein, dass ich meinerseits znr ErfWang
ihres Wunsches, was Ton mir abhanget, gerne bejtragea werde.

Ich Terharre mit Tieler Aditong

£aer Uochedelffeboren
Wien den 20. April 1785.

^

Dem hochedelgebofamen Horn von Bretschneider, k. k. iuth und Bibiiotkekar

an der Universit&t in Lemberg.

IV.

Hodi- nnd wohlgebohmer Freyheir!

Gaidiger Herr!

Je weniger ich hoffen konnte von Baer Exeellens mit einem Antwort»

schreiben beehrt zn werden, um so inniger rührte n.ich eine solche Herablassung,

der ich nv.r durcli strenge Befol^ning meiner l'flicliton und Euer Eicellenz

Befehle wunlig werden kann, da mir !n^inf Laee iiiilit erlaubt, die tiefe Ver-

ehrung und ganze Ergebenheit meiner Seele mit undein 1 nathaudiungeD zu

bestiltigen.

Das Yerseichnangs Gesdiäfte Tersieht steh durch täglich nenen Zawadis.

Die Lemberger Bernhardiner Bibliothek, die wir eben jetzt übcrnehraen, ist eine

der besten und hat gute alte Sachen. Aüs dem vorigen Jahrhunderte ist ein«

Sammlung der pohlnisclipn Unitarier Schrillen dabej und unter den neueren der

ganze Yultaire, Rousseau und selbst Compere Matthieo, und zwar in einer

Franziskaner Bibliothek: denn das sind eigentlich die hiesigen Bernhardiner.

Ein Umstand, den ich bey der ersten Ueberaicht nicht Tormathet, ver-

Tingert sehr die Summe meines üeberschlags. fis finden sich nemlich iele von

Jesuiten verlegte oder nachgedruckte Bücher in 100 und aetar Bxem^artn, die

•/- rstieut herum lagen und nun im Aufschreiben erst zusammen kamen. Auch

• rw.dten schon itzt über 80 Stück Husenbaum ^) in Terscbiedeneo Ausgaben, das

bclijcksal, das Euer Excellenz bestimmen.

^) Herman Bnaenbaum, Jesuit; seine Medalla theologiae erlebte fiele

Ausgaben.
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Auf dem vurliegenden halben Bogen stehen die ältesten Bflcher, so ich

znr Zeit gefunden habe, ohne die von 1480 bis 1500, welche ein etarkee Ver-

zeichnis Husinachen.

Ich habe Freude an Ausgrabung dieser Schätze, werde in meinen Geschattea

ni«ht gestOrt, finde bejm Gabeniie rechtschaffene Mflnrner* die den Wissen-

Bcbaften hold sind, nnd wflrde mhig fort urbeiten, wenn nieht ein einiiger Um-
stand meine Ruhe stOrte.

Nnr die Folgen, die ich vuraas sehe, zwingen mich zu diesem Geet&ndnisse,

nnd da ich gewiss weiss, <ias.s Kner Excellenz die feinern Eiupfindungf-n eines

ehrlichen Mannes aus sicli !5elb^t beurtheiien wissen, so unterdrücke ich Furcht

und Widerwillen hey dieser Erwähnung. HerrCuralt erzählt hier Öffentlich, dass Euer

Eieelleiu ihm in Wien anfgetragen haben, mich genau tu beobachten nnd meinen

Handlangen nachintpihen. — Die Sache aelbst ohne Oeechwftse iet mir nicht

zuwider, ob ich gleich wegen dee Zutrauens, dessen Euer Excellenz mich in Wien
würdigten, daran zweifeln und vermuthen könnte, dass Herr Curalt vielmehr der

Anleitung eines Exjesuiten st^iup.s Freinnles folgt. Wäre es aber auch wahr, was

könnte mir es schaden? — aber i-r kiankt meine Ehre und versteht den Ent-

zweck seines Auftrages, wenn er iiiu aller Welt entdeckt.

Wir sind indessen gans einig und ich laeae mich niehta merken, damit

der Dienst nicht durch Privatsanck leidet; aber ieh wende mich an Euer Ifizcelleni

mit der nntertliänigen Bitte, nach geendigter richtiger Aufzeichnung, wenn der

klare Buchstabe all«^in Verdachte vorbentrt, ilem Herrn Curalt bey Gelegenheit

anderwäits besser zu versorgen, i\>-uu uIl^er wechselseitiges i^Iisstraueu mochte

keine guten Fruchte tragen. Es iiat sich ein gewie^äer Fenzl, Bibliothekar in

Krakan (wo mir recht) bejin Domkapitel, ein Mann, der in der gelehrten Welt

durch seine Uebersetsnngen des Strabo und Dio Casstus einen entschiedenen

fittbm hat, bey dem Herrn von Kortum um eine Stelle bey der UniTertit&t ge-

meldet, und H. von Kortum kennt ihn persönlich — dieser oder jeder andere

ehrliche Mann würde mir angenohin»T snyii, wenn Euer Excellenz nüthig finden

sollten, den Herrn ('uralt audf-rwäi ts niit-Mzubriiiiren Der Scriptor Hoia wird

nun, nach lehigeschlagener Hofuuug in Pe2>T, auch nächstens hier eintreffen.

Ich bitte mit wahrer Beklemmung um Nachricht nnd Veraeyhnng meiner

Kfinbeit, empfehle mich zu Gnaden und behsrre in tiefer Ehrfurcht

Euer Excellent

T I j 1« <m« «nofc untertliiiiilger Diener
Lemberg den IL May 1785. ^

, .

,

v. Bretschueider.

Antwort.

Hochedelgebobrner

sonders geehrter Herr Rath.

Ich danke ffir das mit ihrem Briefe Tom 11. Uay ttberschickte Veneichnia

alter Ausgaben. Es sind mehrere darunter, welche fQr die Sammlung der kays.

Bibliotiiek dienen, und ich werde sie durch das Gubeniium abfor<leni lassen.

! tier Hochedeltreiiohr. n kotitien vei-iclieit seyn, d;tss sie nieUKiiil? jemand

anderen als dem Gubeniiiini in liirer Verwaltung werden Kechenschalt zu geben

haben; Sie darfeu sicii aiso weiter um nichts bekümmern, als ihren Amte*

pflichten mit dem Eifer, wie sie augefan<;en haben, imnwrfort lu erftilen nnd

damit hoffe Ich werden sie wegen ihrer Beschwehrde .Tolikommen beruhiget seyn.

Ich Terharre mit vieler Achtung
Euer Eochedelgebulireu

Wien, den 11. Juuias 1785.
2»
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^•ilaff«: Vsrseiohnls der Lemberger leltMien

Inkanabeln).

1465. Decretaliam Über VI"' Uunifacii VIII. fol. maj. io membrana

iDpressnsetpnlehre eontemtas, ted ex defectn «Itimi folii

maaeat, attamen cerüMime ofBcina Faosti et Schöffen de

anno anpradieto.

1469. Aateiani: Summa de rasibu^ — fol. maj. ^iiu' inilicio

quidem anni et luci, sed secundiim vSchoepfliiium in V i n d i c.

cap. IV. § 6 et 7. Argentorati 1469 per Job. Mental

impresBus.

1470. Jeronimianus über. S. Epistole St. Hieronynii. Mogunt. Peter

ücboiffer de Geroxhejm. MCCCCLXX Insigu. SchCfferi.

fol. maj.

1471. dementia V. Opna conatitotionam elariasimnm. Alma

in nrbe MognntiBa artificioaa qnadam adinventione impri-

tnendi seu caracterizandi absqne olla calami exatatioae «ic

effigiaruni » t m I cnsebiam Dei gloriam consnmmatum per

Petr. SchoifTer de Gernsheim A. D. MCCCCLXXl foL m.

Ins. ScboifFeri.

1472. Gratiani Decretura. A«». Incamationis MDCCCCLXXII
DOD atrameDtaü penua cannave, sed arte quadaui ingeniusa

imprimendi ennctipotente adm»ifanti Deo Petra« SehoilEBr

de Gernsheim snis oonsignando acntls consnmroaTil fol.

Franeiaci de Platea. Opni restitntionnm, nan-

ramm »»t excommaiiicationnm.

N. B. Quem legis: impr^'ssas dum Statut in aere caracter,

dam iion longa dies vel fera fata piement,

Candida perpetaae non deerit fama Greroonae»

Pbidiacam hinc anperat Bartholoroeaa ehar,

eedite dialoographi: milleiima Teitra figara eat

archety]>ns fingit solus at iste notas.
MCCCrLXXII. Nicdlao Truno Duce VeneUamm reg^

naote impr^Hsum tiiit hoc opus feliciter, 4".

G r a 1 1 au 1 decretum artiücio»a ad inventioiiem im-

primendi absqne olla catami exaratione sie effigiatom et

ad landero omnipotentts Dei est consammatam per Hen-

ricam Eggensteyn. memb. aa. Ll.Uaj.Argentin.MCCCCLXXIl
— etc. fol. maj.

P 1 i II i i (('aji Secundi i liistoria iiatar. Venetüs per

Kical. Jeneon Gallicum. MCCCCI.XXII. f.d. maj.

147H. Augustinus, de Civitate Dei. cum Thum. Valois et

Nied. Triveth coininentariis Moguiitiae per Petram Schoiffer

de Gemsheim. lICCCOLXZIII. losignia SehOlFeri fol.

Decretales enm gloasa. A*. lacam. MCCGCLXXML
— Petras Schoiffer de Gernsheim sais coosignando scntis

falieit^r consnmmavit. fol. raax.

D u r a n ti n i (Guilliemi) Specalum judiriale. Consnm-

matnm in celebri Argentinorum orbe faatoribus Icorio

(Haio. 8586)

(H. 1888)

(H. 855S)

(H. 5412)

(7885)

(18085)

(7884)

(1S069)

(18089)

(2057)

(8580)

(6506)
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Hnstner ciyi inihi et Johaiiue Bekenbob elerico Ifognntino.

A». Dei MCCCCLXXIII. fol. inaj.

Leonardi de Utino Sennooe^a. i. 1. MCCCCLXXIII. (16129)

fol. min.

1474. Juvenaiis «um comnt. CalderinL Koma Kai. S«pt, (9690J

MCCCCLXXIV. fol. jniu.

L Q d o 1 p b i Cartbnnensit : vit» Christi. Imprwa. a«. (10291)

1474. t. 1. «t nom. tjpogr. toL maj.

1475. Biblift iften vnlgatae «ditioni«. In regia «ivitate Nürn-

berg, per Antbo». Coberger A'. MGCCCLXXV. fol. maj. (3056)

1476. Meflket Sermonee. s. I. anno Dni LXXVI fol. (10999)

Thomae (Beat.) de Annino Qlossa eontiova saper (lä32)

quatQor Evangelistas. A. D. MCCCCLXXVI.

1477. A n t 0 n i n i episcopi Florenün. Summe pars II* Nareuberge (1242)

per Ant. Koburgci. 1477.

D i 0 II y s i i Aloxaiiiii ini de situ orbis über. — Im- (6226)

pressus Wnetiia per Üeniarii. Pictorem et Erbardam Ratdolt

de Augusta nna cam Petro Loalein de Langeneen eoram

correetore ae loeio. Lau Deo. HCCCCLXX?tI. 4*.

Baynerii de Pieia pantheologia. Naremb. p. Ant. • (18018)

Ooborger MGCGCLXXVin fol. mio. 1478.

A II t o n i n i Episcopi Fiorentini Summe pars I " opera

ac impensis Antbonii Coburger Kumb. impresaae.

MCCCCLX.WIl. fol. maj.

A u t u n i u i Episcupi Fiortiutiui Samiuae pars. III* (1242)

per Antb. Coberger. MCCCCLXXTII1.
FaacicnlQs temporam a Garchnaienee eompilatnin (6822)

iD forma Cronicis figvratam in anoum 1478. a me Nieolao

Götz de Seltzstat impressnm. fol. maj.

H i b 1 i a sacra veteris novique testamenti. Nunuborg, (30b8)

Anth. Coburger. MCCCCLXXVIII.
Leonardi de Utino, Sermonee qnadrageaimalea.

THme per Joan. Zainer. 1478. fol. m^. (16119)

Lentolphi de Saioaia: rite Christi. P. I. et Ii, (10292)

Nnrmb. per Antb. Eoburger. 1478. foL maj.

P o m p 0 n i u 8 Mein Ini[>ressum est hoc opusculuiu (11016)

Venetiis ]>er Bern. Pictorem et Kchar. Katdolt de Augusta

Ulla cum Petro Loslein de Laugencen correcture ac socio.

Lau Deo. MCCGCLXXVIII. 4».

P o 1 1 i 1 1 e moralea Nicolai de Lyra anper omnea libroa (10374)

8. scripturae. Impressom est boc opus per Johannem

Kuelhof de Lnbek, Golonie eifern a« Dni MCCCGLXXVUI
foL 1479.

J o a I) n i 3 Tort eil i .Arretini : Comiiieiitariorum

grammuticoruiu de orthugrapiiia dictioimm Graeoid tractaram

opo8 per Stephannm Koblinger Tiennenaem Vieentlae ae* (15566)

cmmtiaaime impreaanm Idibna Januriia milleaimo qudiin-

genteaimo aeptoageaimo nono. fol.
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A n 1 0 n i ni episc. Florent. Sammae pars. IV.lDdastria

A. Koburgei. NuiPiib. MCCCCLXXIX. fol. maj.

L e 0 n a r d i de L'tiuo : i^uadra^. Sermonea. Venetorum

nee non Ulmentinin poat impressionem complnribiu in locis

«mendati per Petr. Oiach ctfem Spiremem impreMi inno

1479. fo). maj.

Patrmn progresnis. Colonie. (Heinr. (^nentel)

U79. f.

VI.

Hoeh- und «ohlgebohrner Freyberr,

Gnädiger Herr!

Euer Ezcellenz geruhen m in ii S hlussbericht Ober dM GeBCbftfte der

Anfzeichnung der liier gefundeiit^n Klo.siei bücher gnädig anzunehmen. Das an-

liegende Blatt zeiut die Anzahl der Werkt', welobf nach Händen gerechnet wohl

70—80000 Stück betragen können; hierunter sind ausser den alten, rerschiedene

kostbare, schöne Eiassiker, die KircUeaTftter in gaten Ausgaben, ein schüner

Vorrath Bibeln, woinnter die Complnteneitehe Polyglotte nnd die Badsiwitiaebe

and Tiele mebrere pohlnitdie and andre rare Bflcber.

Die Veneichnisse der alten Elaesiker, die französischen, spaniscben»

englischen w. d. g. ingleichen die in pohlnisclier Spnuhe geschrifheneti Bücher

musfite ich ahgesondeit ^chrcihen lassen, weil die Abschreiber nicht zagl»'ich die

Sprachen oder andre Iwtteiaikeutnibi-e tmer wie der andre inne halten, ich

also jedem nur aein Fadi ntbeilen kOnte; sie eind aUe alphabetisch, nnr das

einsige der BQchcr ana dem 15. Jahrhunderte ist chronologiaeh eingefhoUt; das

Verteicbnis der lateinisehen Bfleher ist auf 238 Royal Bogen kompakt geschrieben

Ich bemerke nun die Bfleher, so hier sind und in der Oiurellischen fehlen, and

hoffe für diese einen Zuwachs von 9 bis 10000 Werken; das Schicksal de»

übrigen hängt von höherer Entscheidung ab, da ich die Katalogen mittelst

Ueberlieferung an das Guberniuin unterlege.

£a ist noeh keine Bibliothek gebaut und keine Bdcheratellasehen sind

Torhaodeo; die Garellisehen Bfleher sind noeh to den Wiener VeraehlAgen, weil

kein Platz zum Aufpacken da ist, die Elosterbücber liegen in der Kirche auf

dem Erdboden nnd in verschiedenen Gemächern etossweiss nach dem Alphabet

über einander ;
— dem nngeachtet verlangen die Professoren täglic h und zwar

viele Bücher in ihre Wolinutigen ; icli kann mit dem AusU-v imng.^-l'rotokoll be-

weisen, das» ich gedient habe, soweit ich koute. es it>t mir aber in der Folge

Ton dem Gubemio Tenriesen worden, daas ich Bficher wfthrend der Aofieblnng

ansgeleyht habe, nnd ieh selbst kann auch bey diesen Lofcalumstftndan nieht oft

eines Oktavhaudes willen ganze StOsse durcheinander werfen und die Ordnung

stören lassen, indes.^en wird es nun doch als ein Eigensinn und Mangel an

Dienstfertigkeil ausgelegt, obschon das Guberniuin selbst die Sache giümilich

einsieht und benrtheilt. Ich wünschte daher für itzt und künftig genaue In-

straction, wie es überhaapt mit Aasleyhung der BQcher gehalten wwden aoU?

Da ieh mich ta Gnaden empfehle und in tiefster Ehrfurcht beharre

Euer Exeellens
nnterthlniger Diener

T. Bretschoeider.

Lemberg den 28. Febr. 1786.

(1442)

(16190)
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Bammaxlaohes Verzeiohnls
«ier in Lemberg befindliclieii uus den eingezogenen Klöstern eingelieferten Büchel

.

1. Lateinische und einige wenige Deutgclie, mancherK'y Inhalts . . '^4600 Werke
2. Clas8ici in Originalieu und Uebersetzangen 1341 „

^. FranfOtliche, Spanitehe, Italienifch«, Bngliicbe und andere . . 2274 «

4. In Poblnisdier Spraehe geicbriebena BOeher 4524 »

-5. Alte im 15. Jalirhnnderte gedruckte nebet einigeo Itanntkripten 927 „

88666 Werke
Bei den alten de-^ 15. Jahrhundertes aind

Vom Jahre 1465 . . 1 147ö . . 9 1487 . . 19 1497 . . 24

. 1469. .1 1479. .11 148Ö. .16 149ö . .31

, , 1470 . . 1 1470-80 obne Anseige 19 1489 . . 20 1499 . . 85

, • 1471 . . 1 1480 . . 12 1490 . . 14 1500 . . 18

. 1472. .5 1481. .14 1491. .14 1501 27

, , 1473 . . 7 1482 . . 9 1492 . . 25 1502 . . 80

, , 1474. 3 14S3 . .16 1493. .22 1508. .21

, 1475 . . 5 1484 . . 7 1494 . . 19

„ 1476 . . 5 1485 . . 12 1495 . . 20

, 1477 . . 5 1486 . . 15 1496 80

Ton 1480-1500 ebne Anzeige 128

, 1501-1512 238

Uannskripte « 86

927
Vif.

Hochwolilgebohrnor Kreyherr,

Gnädiger Herrl

Euer Excelleuz sage ich fiir den aupgewürkten Urlaub in tiefster Ehr-

erbietang Daock and melde untertbäuig, dass ich bey den itzigen Umständen

Bedeneken trage» aogleich Gebrancb daron tu machen. Ea iat iniwiaeben der

Befehl tnm Bibliotbekbaa angelangt, und der ohnehin' nicht recht «cbiekliche

Platz erfordert eine tweckmässige Eintheilting, wobey meine Gegenwart vielleicht

nicht überflüssig seyn möchte. Aiisserd»Mii soll icti Knrer Kxcellenz unt^Tthünig

anzeigen, daas nach Absendnug der Kutuiugon nocii 20UÜ Bau i<' verschiedener

Klusterbiicher eingebracht worden sind, worunter sich viele Ka^sische, zum Theil

alte, befinden, die iwar nm ibrea Inhalt willen eben nicht aebr merekwfirdlg

sind nnd mebrentbeile ans Ritoalien, Leben der Heiligen, Batilii und Cbryaoatomi

Predigten und Ton den neuem aua der Uebertetxung dea Baronii dea Freyers

TJniTeraal-Historie und Nettelblats jaristlsehen Schriften bestehen, es konnte aber

doch seyn, dass eins oder ias andre um der Spraclie willen zur Hofbibliothek

gewählt werden niüchte. In diesem Falle würde icli auf den ersten Winck eiu

besunderes Verzeichuis der hier behndiiciien Eassiacheu üurher nach Schuldigkeit

einsenden.

Meine Pflicht in allen Stacken sa erfüllen, ist mein Hanptangenmerek

•um so mehr, da kein anderea Mittel in meinem TennOgen ist, Äwt Ezcellens

Schutz und Gnade zn verdienen.

ich beharre in tiefer Ehrfurcht

Euer Excelleoz
unterthiniger Diener

Lemberg den 5. Juni 1786. 0. Bretscbneider.
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Antwort.

Uochedelfrebohrner, sonders geehrter Herr Bibliothekar.

Ich habe um so weniger Bedenken gehabt, £oer Hochedelgeboliren de»

verlftiigten Urlaub zu ertheilen, als ich wohl ftberzaogl war, daea Sie sam Ab>
braeh des Dienstca davon keinoi Gebraneh machen wftrden. ond davon geben

Sie mir nun den Beweis dnrch Ihren Brief von 3ten Jtini. Ohne Zweifel ist Ihre

Gegenwart bpy der Zurichtung des Gebäudes sehr nötliig und di«» Erwartung,

dass die Arbeit so zwecknikssig als niöglicli ausfalle, griuidet sich bev mir jraur

auf ihre thätige Sorgfalt, wovon ich voo H. von Kortum sehr vcrgnügliciie

Nachrichten möndlich erhalten habe. Ich werde Ihnen verbunden seyn, wenn Sie

mir nach Maate daa Verteichnia der roasiachen BQcher, wovon Sie aprechen,

ftberachieken wollen. Ich verharre mit vieler Achtung

Euer Bochedelgebohreri

Wien den I. Juli 1786.

Dem hochedelgebohmen Herrn von Bretaehneider, k. k. Bath und (Tniveraitits-

bibliothekar in Lemberg.

V«neioli]iiM d«r Manmkrtpfa vnd Bftoher,

welche aus den Bibliotheken der aufgehobenen Kloster in Gallitien für die k. k.

Hofbibliotbeck verlangt wurden.

Uanuscripta.

1, Hiblia ex versione S. Hieronynii. 8" niembr.

2. Akoran transcriptus a quodam Oaniaune Agha auno Hegirae 1142

turcice fol.

8. Uuinajuin Nunie seu histoiia Iinperatoruni. turcice. fol«

4, Snnna, codex torcicua membranac. 2 vol. f.

5. Conformitaa vitae beati Franciaci ad vitam Chriati in membr. foL

(Nr. 1137).

e. MuDuscriptum genuaniciim. Ene kroneke und dat hiiige Land.

{Nov. r,68

7. PoQtilicaiis liber. Codex nieiubran. fo), (1799*).

8. Stanialai OricboTÜ Annalea Poloniae. 4«. (Cod. Nov. 404 i»).

9. Jo. Longioi Annalea Poloniae. 4*. (Cod. Nov. 408

10. Tlioiuue Josefowiz Annalea Bevolutionum segni Poloniae foL (Cod.

Nov. 518 = 8554).

11. ]>!ctionuriun) Armeno-Tuicicuni 4^. (das Türkische soll mit arroeniicben

Buchstaben geschrieben si-yu.

Ausgaben aus dem XV. Jahrhundert.

1469. 12. Aateaani Summa de eaaibua. fol. Argent Mentelin. a. 1. e. a.

1471* 13. Clemeatia Y. opna Conatitutionum. llognntiae. Schoeffer. in foUo.

1472. 14. Gratiani Decretnni. Mogunt. Schoeffer. Argent. Kggestein. fol. tcoed.

Jolia. Tlieutonici Ajiparatns in Gratiaiii Decretum fol.

15. I'linii Historia naturalis. Venetiis. Jersoii. fol.

16. Baitholoiu. Brixiensis: Apparatus Decretorum. Mogunt. Schoeffer fol.

1473. 17. Galielm. Dnrantini Speculum jndiciale. Argentor. Haaaner et Bekenhut^

fol. (lat sehr aerrisaen und vermodert, aber darum beigdegt, weil die

SchluBsformel gani da ist).
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18. L«oDftrdi de Utino Sermoiiei. fol.

19. Jacübi Jannentit: L«gendae Sanctoram. Nürnberg. Eobeifer. fol.

20. Decretal<'S cum glossa Bernardi. Mognnt. S. liCiffer. fol.

21. Nicolai de Ausum: isupplenientum Sunmac Pifeiuiellae. Venetiis. ful.

22. Ruberti de Licio: quadragesiiiiale de poeniteiitia. Colon. Ulr. Zell. fol.

1474. 28. IvTenilis et Peniat emn* eominent. Catderiiii Bomae. fol.

1475. 24. Biblia S. latina. Nflraber;. Kober^er. foK

25. Francisci de Platea opas restitutionuin etc. fol.

2fj. lo. de Turrecremata explanatio in Psalteriuni, fol.

27. Nicolai de Ausrao: Supplementam alpbabeticom. Närnberg. Seuseu-

Schmidt, fol.

1476. 28. lo. N^der expositio Decalugi. Argent. Hussner. fol.

29. Heffret, Sermonea. fol. (Die Jahnahl teheint Tordnickt sn aeyo.)

80. Onlielmi de Salaeeto: Chirargia. Plaeentiae. fol. (Hat dieimal nicht

können grfaiidfii und wird nucligescliickt werden.)

1427. 31. Raynerii de Pisis: Pantlieolo^-ia. Nürnb. Koburger. fol,

32. Dionys Alex:»nilriiiU3 de faitu oiLis. Venet. Pirtor et Ratdolt. 4''.

1478. So. Pomponius Mela de «itu orbis. Venot. Pictor et Ratdolt. 4**.

34. Nico), de Lyra Postillae moralea. Colon. Eoelhof. foi.

1479. 85. Faadealas temporaro. Colon. Qnentei. fol.

36. Bob. de Licio: Sermonea. qaadrageaimales. Qetr. Drach. foL Sine-

anno, intra 1470—1480. (Ist verschrieben ; die Anagabe ist Ton Benner

zn Venedig und steht auch so im Katalog.)

37. Kaviierii de Pisis: Pantheologia. fol.

38. Petri Blasen, Sermonea duminicalea. fol.

89. Jacobi Toraginis, Sermonea anrai acced.

40. Bernardi Epistolae fol.

41. Hieronjmi Titae patrum. Ulm. Zainer. fol.

42. Augustinus super Johannen), fol. (Scheint jfinger za iejD.)

48. Roberti de Licio: opus »(uadrHgesijiial»'. ful.

44. S. Pump. Festus de verborum signiticatiune. fol.

45. Gregorii Papae moralia fol.

46. Henriei de Haaiia: Vocabnlariua biblicos, fol.

47. Vtrgilli Opera: DaTentriae in platea Epiacopi. (Scheint auch Jfinger.)-

48. Aesopi fabulae aelectae. 4*.

49. Hugonis de Prato sermoiies d ininicales, fol«

50. (jregoril Kxpositio in Job. fol.

1400. 51. Noniud Marcellus de proprietate scrinonuni. Parmae. fol,

52. Friscianos de octo partibus orationis. Venet. Pinzias. fol. (iat 1492

gedrndtt).

53. Petr. de Argellata Chymrgia. Venet. Bened. Gennenala. fol.

54. Petri de Palude Sermones doniinicales. Argent. fol. (iat daa nemliche

wie Nr. 58 und also -/iirruk f,'eblieben).

55. Alberti de Padua expositio evangeliornm. Ulm. Zainer. fol.

56. l\. Herolt discipulas de tempore. Nürnb. Koberger. fol.

57. Iv. Nider Manuale eonfeaeoram. Mediolani. 4° (bat keine Jahnabi).

58. Theiannis noToa. fol. (iat von 1484).

1481. 59. Vineantins a CaatronoTO, de iromacnlata coneeptione. Bonon. de-

Bageriia. 4«.
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60. Comnieiit:uii iu Scoti libros sentpntiatnm. Nfnnb. fol.

61. de Rostingo ordo niisiSüli-s romuiiHt- < uiiai'. Veoet. b*.

62. Heorici Berp, Spticuiuiu aureuui. Nurnb. lol.

1482. es. über D«ereti. Ventt. Herbort de Seligeustedt fol.

-64. Lotnbardie» histori« fol.

65. Nioolans de Aasmo: Suppleroentnin •ammee Piaanellee. Venet. fei.

(Ist in 8* und aus Yenehen in fol. angegeben.)

66. Biblia Sacra. f.»l.

67. Liviu». Tarvisii. J. Vercellis. fol.

14o3. 6ö. Biblia S. vaigata. Venet. Uerburt. de Öeligeiii>ut. toi.

69. Petri de Albane: differentia pbilolopliorum. Venet Herbert de

Seligenttat. fol.

70. Antoniui: Suinnmla confesBionis. Veiiet. 4*.

71. Albeiti .M. Conipendium theologirae verttatis. \Vnet, 4^

72. Thom. Dortibtrg, Compendiam theolog. Terit&tis. Argent fol. (Ist

olme Druckurt.)

73. Eusebii. Chrouicon. Veaetiiü. Uutdolt. fol. (Ist in 4<> und auch

augegeben gewesen.)

74. Uistoria adiolattiea. Argent. Gnenninger. fol.

75. Rübertus Holkot. Argent. Diach. fol.

76. Justiniaui opus Pandectarum. Nürnberg. Koberger. fol.

77. Petri de Palude Serniont-s de tempore. Argent. fol.

78. Vorabulaiius utiiiisque juris s. 1. fol.

1484. 79. Thou). Aquinati» äunmia de quodiibetis. Nürnberg. Seuseoschinid. fol.

(ist ?on 1474).

80. Herbarins. Hognntiae. 4*

81. Persius cum commentariii Fontii. Veoet. Bertochis. fol.

14B5. 82. V'incentii Ferrerii serinones febtivales. Colon, fol. (aestivale^).

83. Cicero de fato cum. cuinnient. V^allac. Venet. Anton di' Sttata. fol.

84. Thoiii. Kempis, de imitatioue Christi. Bonon. Dion^'s. et

Peregrinus, (steht Gereon und nicht Eenipie, der Fehler ist hier

geschehen).

85. Petri de Palodc* Sermones de Sanctie. Argent. fol.

86. Bapt. 'l'n iKimalae llosella casuun). Venet. Arrivaben. 8'.

1486. 87. (dini ilatiu Decretaliuni Creirorii. Venet. Gesard. de Tridino. fnl.

88. Mscipnü Uber de conditiuue tideiium. Argent. fol. (hat keioe

Jalirzahl).

89. Hittotia Aloxandri M. Argent. fal.

90. Legenda Sanetomm. Basil. Kessler, fol.

91. Carol. Menigken formnlae Bpistolaram. Colon, fol. (ist in 4*t m
im Katalog aiigetreben).

1*2. Petri de Palude Seimones de Santtia. Argent. ful.

93. Lticaisus cum comnient. Brixiae. Juc. Britannicu» fol.

14ü7. 94. 8uinnia Anuelii a Ven-'t. Nie. Fraio fort. 4".

95. 'Iractalus de Öacramentis. Argent. fol.

96. Thom. a Kempis de imitattone Christi. Argent. 8*. (steht wisdsr

Gerson nnd nicht Kempis auf dem Titel).

97. Goschalci Hullen praeeeptorinm novaro. Argent. fol. (Ist ron 1489).

98. Viola Sauctorum. Argent. 4*.
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99. Flores Poetanim. Delff. 4'

100. Flinii hifitona naturalis. Vetiet. Marin. Saracenos. ful.

14S8. 101. Antonini confeMionale Argent. Flach, fol. (ist in 4* und im Katalog

80 angezeigt).

102. Gaillerrai Postilla Baail. Kessler, fol.

108. Traetalas aacerdotalis^da aaenaieiitii. Argent. 4^,

lOL Johann Jacob da modo io jore atadenti. Branao. 4*.

105. Jacob de Erfurdia de moribas et erroribas Chiiatianoinm. Laboe. 4ß,

106. Guarini Vnoa^ularius breviloqijuä Argent. fol.

107. Io. Gritsch Alpliahetum i{uadrage.simale. Argent. fol. (ist TOQ 1490

und der angebundene fasciculus temporuni voo 1488).

1489. 108. Hierooynü epistolao. Batil. Eesalar. fol.

109. Avieennae qnarti caiionis expoaitio. Farrar. Andreaa Oalloa. fol.

110. Folbarti SermoDes da sanctis. 4*.

111. Praecordiale derotoram ete. Argent. 4**.

112. Io. Herolt S'-nnoiies disoipnli. Argent. 4'.

118. Io. VersüiiH (^aaestiones super octo libros phjrsicorain. ColoD.

Quentel, fol.

1490. 114. Robarti Carasoli Sarmonea Sanetoram. Baail. Keaalar. 4*.

115. Bonaventarae: Btblia Pftapanim. 4*.

116. Doctrinale clericoram. Lobec. 4".

117. Alniansoris Über nuvus. Venet. Octavianus Scottaa. fol.

118. Valesci de Tbaranta Practica. Lugd. Hn»i. fol.

119. Hostiengis Snmtna. Venft. Thom. de Blavis. ful.

120. Terentius cum directorio etc. Argent. Gruningen fol. (ift von 1499)

1491. 121. Angeli da Clavaiio Summa Angaliaa. Argent. Flach, fol.

122. .Anton Gasins da conoarratione sanitatis. Vanat lo. da Forlivio. fol.

128. Piinii, Historia naturaiia. Venet. Tbom. de BtaTia. fol.

1492. 124. Prognosticatio latiiiu. .Mognnt. fol.

125. Senecae <>p. r:i. Venet. liernardin <ie Creinoua. fol.

126. — Tragoediae cum coniuient. Venet. Lasar. Isvarda. fol.

1498. 127. Catollas Tiballus Propertiaa com eommant. Beroaldi. Vanat fol.

acead.

128. Ofidii opera. Vanat. Chriat de Pensls. fol. (Ut tron 1498).

1494. 129. Privilegia clericorum. Lips. Büiticher. 4».

130. Aognstinus de civitate Dei. Friburg. fol.

1496. 131. Sonera de beata vita Lips. 4".

1497. 132. Boccacii Genalogia deorum. Venet. fol.

1498. 188. Jnvanalia cum eommant. Vanet. da Careto. fol.

184. Poljrbiaa de ballo Panieo. Briiiaa. fol.

Sina anno, intra. 1480 -1500.

185. Plautus cum iuterpretatione. Venet. fol.

186. Ant. Panthfi Anr>.t. A>> tiimn dienim CHiifabnlat. Varonae. foU

137. Iv. Sacrani <'iuii(iiirius enoinm ritus rutnenici. 4\

138. Statuta provincialia prov. Guezneniäi valeutia. 4".

189. Beb. Fnlattnan^a opasedlnm mniioea etc. 4*.

Iiibri poloaioo idiomata editi.

140. Groducki Nonna fidei haereticae. Wilnae. 1592. 4o.

141. Barbarti responato christianornm (ratribus bohemida data. i\ (ist in 9fi).
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142. Hynini et Psahni Dafidis. 8^

143. Klecxewski: Ae ori^n« et perfectioae dial^^rtl Polon. Leopoli. 1767.4*.

144. KocliaiKtwski, Psalterinni Davidis. Tiacov. 1010.

14Ö. Lubienski (jeographia 174Ü. foi. (war kein beäseres Exeiupiar aa}.

146. Origenet nonnullBram gfntinin io Polonia (hftt Mdi nicht gofudea

werden kOnuaa nitd toU noch folgen).

147. Psalterium Davidis Cracow. 1G41. 4«.

148. StrykoWiiki (Matth.) Aunales Litbuaniae Varsav. 1766. fol. (aadl

dieses Buch war noch nicht aus d-T Menge herauszufinden).

149. Epusdeni Compendium historicuruui Pulouuruni. (Ut nur der zweite

Tbeil da und auch nur im Katalog so angezeigt).

150. Tabttlae monetae Polonae et Litbaanae. GraooT.

l&l. Wnjko Biblia Polona. fol.

152. — — novnm testamentom. (iit in folio nicht vorhanden und aacb

nnr in 4" Hii^'egebeu).

I. i b r i 1 ;i t i n i.

153. Anthulugia sacia. neograece. 1738. 3 vol.

154. Beughem Catalugus sui bibliop. Gedaa. 1781. 8*.

155. Biblia faebraica. CracoT. 4 toI. fol.

156. Testamentam nornm hebraic gr. lat Stod. Fabr. Brodertaai

Paris 1584.

157 Biblia anglioa. Qenev. 1560. 4»,

158. — London. 1590. 8".

159. — Dort. ItiUl. 8».

160. — London. 1617. 8".

161. Biblia Potonica «c veraione Io. Leopolien. CracoT. 1577. fol.

162. — Jacob. Wuyka. Cracov. 1591). 8^ (ist Kchon ontor 151 in foL «o4

nur d;is N. Test, in 8" vorhanden).

163. Duditii urationes dtiae in concilio Trident. habitae. Yeuet 1572. 4*.

lt>4. Uevelii episiolae de Lnim. Gelani. 1654. fol.

165. — Uihtoria conietae 1G64. exurti üedani. 1665. fol.

166. Pietnrao antiqnae cryptamm Bomanamm et eepnleri Naaonnm dellna»

atae a Petro St. Bartholo et deeeripUe a Bellorio. Bomae. 1788w foL

Libri gallici, hispaniei, italid.

167. AUibiade fan iullo, a scnola. Oranges. 165'i. 12".

168. Collection >tt' pluäiears pieces fugitives sous le Begne Loais XUI. 1 - 4'^

169. Collection Ideni.

Zugelegt.

170. Decretallnin Uber VI. Bomfacii VIII. fol. menibi. (ist ?ou Faust und

SchOirer nnd ein Zweifel ob Ton 1465 oder 1470). *)

171. Niiieeki Korona PoUka w Lwowio. 1721. fol.

172. Okolski Orbis Polonne Crae. 164. fol.

173. Statuta provincialia pro7. Gneanenita -Ot 4*.

Lemberg, den 1. May 1787. Bretachnoidor.

[Aus den Akten der k. k. HofbibUothek.]

*) In der Hofbibliotbek ist unter der Signatur 4 B 7 ein Esenplar aaf

Pergament, welchea jedoch ans der Samminng De La gakommon to leia-

seheint.
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VIII.

HoehwoblgsbohrDer Fnjhorr,

Gnftdiger Herrl

Enct EicelleDi Yeniehr« ich bey Bbre und Gewisaen, dMS es mir in der

•dermaligen Lage meines Gemfithea eine gmns gleichgültige Sache iit, was der

grOsste Haufe von mir denkt, aber es ist mir nicht irleic li»,'ü!tip, was Ener

Eicelleiiz iimi vielleicht noch ein paar Menschen von mir denken. Daher bewegt

niici) eine Nachricht, die mir iieut Graf Gallenberg gab. Euer £zcellenz mit

Gegenvirtigem beaebwerlicb sn werden* Der Herr Gnbemitlrttb Theren hat

ersiblt, er wieae ron sicherer Haod, dasa Ener Eicelleni mir bey meiner An-

wesenheit in Wien die Vemachliasigang meiner Pflichten nnd nahmentliob die

4Jnordnang in den Lizitazions-Recbnungen scharf verwiesen hätten. Ob nun

gleich dipp*»«» nicht wahr ist, so lassen micii doch andre Umstände und besonders

die getiissentiielie Znrtickhaltuiiir meiner liethnung die doppelte Urpirun>; zu

za einer Zeit, wo ich mündlich und schriftliclie Anzeigen darüber geniaciit hatte,

die onheantwortet büebent ?ermnthen, daaa der Herr Referent nicht den besten

Willen Ar mich hat nnd dasa Tielleicht Dinge Ton mir nach Wien berichtet

werden, die sich nicht so verhalten.

Die anliegende Abschrift, davon ich das Or ginai meiner letzten Rechnung

an das Gubernium beigefügt habe, rechtfertigt mieh in dem einen Punkt, und

ich unterwerf« mich wegen der Ordnung der mir anvertrauten Bibliothek und

allem andern, was mir irgeud jemand zur Last legen will, der strengsten Unter-

encbnng, sowohl ich anch rertichert bin, dasa Ener Ezcellens ohne dieeer l[eine

Beschnldignng Glaaben beymcaaen werden.

Es ist mir bey meinen übrigen Schicksalen ein wichtiger Trost, wenn
mich Euer Kxcellenz ferner Hociidero <Hia<le wii'.iipen, obzwar ich gleich kein

anderes Verdienst aufweisen kann, als die ungebeucbelte tiefe Ehrfarcht in der

ich lebenälaug beharre

Ener Ezeellenx
unteiihäniger Diener

T. Bretscbueider.
Lemberg den 19. Oktober 1791.

HoeUOblichea Laodes-Gnberniam.

Da es nicht ohne besondere Veranlassung seyn kann, dasa Unterzeichneter

in Zeit von 4 Tagen zweymahl durch die Verordnungen vom 14. laufenden

Monaths Nr. 21789 nnd vom 17. desselben Nr. 2198.'? zu Legung der Licitations-

ßechnnng urgirt wird, so nmse er daraas schliessen, das« ihm nicht Zeit zur

Seblaaaivdinang gelassen werden soll, nnd er versieht keinen Augenblick eine

fernere Stack Beehnnng, so wie sie dermalen liegt, nebst 16 Dokumenten ein-

zureichen. Wenn aber eine hohe Landesstelle sieh so erinoern gemht, daaa
Unterzeichneter bereits den 14. November 1790 seine erste Stöckrechnung gelegt
ond die Restanten angezeigt, das nehmliche den 28. April d. J. und den

8. September wiederholt, endlich den 12ten dieses MoiiatlKs ein Verzeiohniss

angekaufter Büch er zur Eiubegleitung an die k. k. Studieu-Commissiun eingegeben

«nd die VraaeheD, warom er nicht die Schlnaareehnnng sieben kann, angezeigt

hat, so kann die YersOgerang wohl keinem Gediehtnisfebler, den das ürgens
om 17. Sept. rorraassetzt, beygemessen werden, sondern der Saumseligkeit der
£istanten nnd der nicht erfolgten Erledigang seiner Torigen Bechnnngen.
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Unterzeichneter kann also auf die wiederholten Weisungen nichts ander»

than als die Anliegende Stiickrechnang eiareicheo in eiaer Zeit, da er neeh mit

63 &. 53 kr. im Vorschasse ist.

V. Bretschneider.

Lemberg den 26. Sept. 1791.

IZ.

Hochvohlgebohnier Frejhefr,

Gnädiger Herr!

Dae Ener Rxcellens da» 8tnd!en>Prfisidinm mit Vergnflgen niedergelegt

haben« davon bin ich Qberzen^t, und da icb obDehin von meinem Amte lostu-

kommen trachte, so hnt diese Verfindernrg auf mich keine andre Wüiknup als.

dass sie mich lebhaft an den Danck erinnert, den ich Eaer Ezceliens

whnldiK bin.

Ich werde in lange ieh noeh lebe mit Worten nnd Wercken beweiten,

daae ich wahre OrOsee des Geiste« nnd Hertens nicht nor an meinem Chef

verehre, sondern dass ich in jedem Verbiltniss Eoer Excellens gani eigen rer-

bleibe. Hat auch die.^e Äussemng keinen Werth für Euer Eicellenz, so will icb

doch liebt-r etwas Unschicksames sapen, als den Trit^b meines Herzens unter*

drucken, dem zu folgen icli noch einmahl bekennen innsste, dass ich die mir

erzeugten Gnaden mit tiefstem Dancke anerkenne und mit gleicher Ehrfurcht

lebenslang beharre
Ener Ezcellena

untertliäniijer Diener

Lemberg; den 22. Dec. 1791. t. Bretschneider.

Wien. F. M e n £ i k.

Zur Bibliographie der tirolischen Literatur des

18. JahrhauderU. 1.')

J. Rohrer schreibt 1796^ : «Noch zur Stande habe ich kein deatsches

Ton einem Tiroler erfaßtes Gedicht nicht einmal in einem nnserer vielen

Uosenalmanache gefunden.* Gerade in diesem Jahre trieb der erbitterte Kampf

gegen die Franzosen nnd die begeisterte Vaterlandsliebe die schönsten

Blflten der dentach-tirolischen Lyrik des ganzen Jahrhunderts. Deshalb

mnAte anch die angeführte Bemerkung anhaltenden Widersprach des

literarischen Innsbrack herrormfen, der noch 1800 durch den Versach der

Innsbr. Wöchentl. Nachrichten (Nr. 43) Rohrer durch die Namen eines

Joh. Friedr. Primisser und Max Anton Pontifeser ad absurdum zu Ähren,

') N'k'I. im allfjenieinen die öbeisichf liehe, die germanistisch - tirolisch?

Facliliteratnr von 1 892— 1905 verzeichnende Bibliopraphie S. M. Prems. Literatur-

bericht aus Tirol. Kuphonon 1, 829-831; 3, 159-161; 4, 600—602; 13.

277-388.

>) .Uiber die Tiroler. Ein Beytrag lur Oesterreichiichen Vftlkerkoade.

Wien, 1790, im Verlage der DolUschen Bnehbandlang.* 8*. p. 71.
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deutlich znm Ausdrucke gflanj^te. Diese durch die Kriegslyrik bedeutsam

bt'eintlufiten Dichter eröffii»?teu mit dem Klassizisien Aloys Wpjssenbach,

der übrigens nurh in die letzt«>n Phasen der kriegerischen Dichtung mit

einem Jngendwerke eingriff, in der Tat eine nene tirolisch*' Dichtung.

Ihre meist anonymon Wf^rke waren, wie ans Bohrers Bemerkung her-

vorgeht, schon znr Zeit ihres erst<'n Erscheinens ziemlich unbekannt und daher

Mißdeutungen ausgesetzt, ii'* bei unsoron neuesten bibliographischen Werken

als zahlreiche Löcken mui Fehler fortleben und eine vollständige, die Zahl

der Anonyma beträchtlich verminderde bibliographische Zasammenstellnng

schon lange zur Notwendigkeit machten. Einen Beitrag hierzu soll die

folgende Oarsteilnng liefern, die sich anf Joh. Friedr. Primisser, Max

Anton Pontifeser, Joseph Xowald and Aloys Weissenbaeh beschrfinkt För

die Aaswahl war» abgesehen von der Bedeatang der Genannten ISr ihre

Zeit, anch ihre soziale Stellang maßgebend, die ihnen so z. B. dem Inns-

bnicker Archivsdirektor Joh. Friedr. Primisser, gewiß das Interesse der

Leser dieser Blätter sichert.

Bei seltenen Drucken and Handschriften konnte von der Angabe

ihres Anfbewahrangsortes nicht abgesehen werden, was zn folgenden Ab-

kürzungen veranlaßte: Dip. = Bibli<>theca Tirolensis Dipanliana; F. B. =
Bibliothek des Mnsenms Ferdinandeum : beide im Mnseum Ferdinandeum

zu Innsbruck. 8. St. = k. k. Studien-Bibliothek in Salzbarg. U. » Uni-

versitätsbibliothek. St. L. = Steierm. Landesbibliothek des Johanneums

in Graz.

Zu Danke verpflichtet ist der Verfasser den Terwaltungen der im

Laufe der Abhandlung namhaft gemachten Bibliotheken oder Archiven und

besonders den Herren Hofrat R. v. Wieser, kais. Rat Dr. A. Schlossar,

Stadienbibliothekar R. v. Streele und J. Hammerie, Prof. Dr. S. U. Prem,

Kustos C. Fischnaler und Dr. L. Schuch für die ihm erwiesene namhafte

Cnterstfltzung bei seiner Arbeit.

I. Joh. Friedr. Prinimr.

Geboren: Prad i. Vintschgau 21. 8. 1757, k. k. Gnbemial-Regi-

straturs- und Archiv>-Olti/.ia] : 5. 1785. (iubfinial-Sekretär u. wirkl.

Archivar u. R':>giylrat;ir:i-l)irekti>r b.'im tirol. Landt-s-Uubcniium : 14. 12.

1802. vou der bair. Rr>ri>'nni<: iM-sUitiK^t: 14. 11. 18üt".. in Innsbr. gest.

:

1. 3. 1812. A. A. Dipauli vel"illigt^' »'inen Teil der G 'dichte Primi.ssers,

von denen die gedruckt*.*n fast 'lurclnvogs <•. 0. u. J. erschienen, in dem

Folianten Dip. 1037. V. unter dem Tit-1 : ,Geb'u'enlieitsgedichte von .Tnh.

Friedrich Primisser, k, k. Archivar zu Iniisbrunk. Untermischt sind ein i'a.ir

Gedichte vom Gub*'niial-S<'kr.'tar Mai. Ant, Pontifeser.* Außerdem ist ein

im obigen Titel nicht berücksichtigtes Gedicht vom Archivar Franz Gaßler
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'beigebanden : „Kiih I
j- •-.nisr ' l'cv Vcrmälilnng ' »les / Herrn Sekretärs P.-nti-

•fesers." unterzeichnet: ,V(iii s^iiit-m Fn-uiidf G*** 0. 0. u. J. 1 S. FoU

(Dip. 1037, V, 32/2). Von den äbrigen mmt anonymen GiHÜchten konnien

folgende nicht mit Sicherheit einem der zwei im Sammeltitel genannten

Verfasser zugewiesen werden.

1. ,An dem Verm&hlnngstage / des Wohlcdlen Serrn '

Michael Alojs Wagner / Hof and Üniversitftts-Bachdmcker, / and

der Wohledlen Jnngfiraa / Maria Knnignnd Oponia. / Gesongeo

von sftmmtlichen Offizins-Terwandten / A.. A., F. W.» J. P., F.<-riedr.)

P.(-rimis8er?) J.(-08eph) K.(-owald?) / den 6ten Jnnins 1791*. (Das Ge-

sperrte im Bothdmck). 1 8. Imp.-Fol. (Dip. 1037, Y. 4.)

2. «Der Tyroler / zar / Nahmensfeyer seines Kaisers. / Den 4. October

1798.« 1 S. Fol. 0. 0. (Dip. 1037, V, 16.)

8. «Prolog / gesprochen im Kaiserl. KOnigl. Hof-Tbeater za Inns-

bruck / zor / Siegesfeyer / am 2ten Jnnias 1799.* 1 8. Fol. o. 0. (Dip.

1037, V, 28.)

4. «Der / Kom5dien-Zetkelträger / an seine / Hohe nnd gnftdige

Gönner / zum / nenen Jahr 1806.' 1 8. Fol. o. 0. unterzeichnet .Unter-

tli&uigst gehorsamster Joseph Keßler.* (Dip. 1087, Y, 32.)

5. «Neujahrs-Wunsch / an alle / hohe, gnädige GOnner und Theater-

freunde / in Innsbruck / 1807.* 1 S. Fol. o. 0. unterz. : »Unterthftnigster

Diener / Joseph KOfiler, Zetteltr&ger / beym E. National-Theater.* (Dip.

1037, V. 30.)

6. «Neigahrswnnsch.* unterz.: «Unterthänigst gehorsamster / Joseph

Kflßler.« 1 S. Pol. (Dip. 1037, V, 31.)

7. „Prolog / zur / Höchsten Nahmensfeyer / Ihrer KGnigl. Hoheit /

der / Durchlanchtigstoi Frau, Frau / Maria Elisabeth / Brzherzopnn zu

Oesterreich etc. etc.« 1 8. Pol. o. 0. u. J. (Dip. 1037, V, 7.)

Schliefilicli oräl)ri^( n noch einige Worte über Primissers verschollenes

Drama , Friedrich mit der h^ercn Tasche*, das Mcusel ^am lialt]"S

.Innsbruck 1782' g't'drackt s^in läßt: im (iogentcilc scheint das Dranm.

von d* ui nm b- kannt ist, daü es auf den , vaterländischen" Bühnen Glüok

liatli'. nie iTodruckt wi.rdt n und das Ms. verloren gegangen zu sein.

Vielleicht hf'zitdit sich der auch mit fiiuiii Szenarium versf'hene Theater-

zt'ttel Dip. \24h, II, 50 f. auf unser , Neues vaterländisches Kitter-

scliauspiel.* Üeiuzufolirc wäre es am 4. 3. 1799 von der »Hül-Nalioiial-

iScliaasideler-Gesellschali " zuguii.-'teii J «di. Tilly's zum erstenmale aufgetulirt

worden, und zwar uiiltr dem Titel: ^Dürgertreue, oder Friedrich mit der

leeren Tasclif. Erzherzog von Oest< rreicli, Graf zu Tyrol. Ein ganz neues bi- r

noch nie gesehenes großes heroisdies Sitt- iigemählde in fünf Aufzügen, nach

den vatcrländiächeu Jahrbüchern getreu bearbeitet. (2^üch im Manuskript.)'
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1. Goedeke, arandrisz* S§ 259, 191 ^ Y, 845; 298 E 4 «=71,

658 f; 298 E 81 = TI, 669.

2. J. G. Mensel, Das gelehrte TentscblaDd oder LexieoD der jetzt

lebenden tentschen Schriftsteller. 'Lemgo 1828. ZIX [VII], 206.

8. BaBmaon, Litt. Handw(»rterbncb 815.

4. Joseph Kehrein, Biographisch-literarisches Lexikon der katholischen

deutschen Dichter, Volks- nnd Jugendschriftsteller im 19. Jahrhundert.

1871. II, 21.

5. C. T. Wörsbach, Biographisches Lexikon (1872) ZXIII. 806 ff. *)

6. P. Vincenz Gasser 0. 8. B., Erstes biographisch-Iiter. Schrift-

steller-Lexikon Ton Tirol (Ms.), IH, III f.

7. Joseph Bergmann, Die fünf gelehrten Primisser; Berichte und

Kittheilnngen des Alterthnms-Vereines zu Wien. Wien 1860. lY, 240 ff.

8. id., Wiener Sitznngsberichte (phil.-hist. Cl.) XXYIII, 574.

9. Joseph Freiherr t. Hormayr, Taschenbuch für die Tateriindisdie

Geschichte. Berlin, G. Reimer 1846. XXY [XYIl], 877 f.

10. (A. A. Dipaulij, Nene Zeitschrift des Ferdinandenras fBr Tirol

nnd Yorarlberg, Innsbruck 1887 ; III, 82 ff.

11. Konzept des Pensionsgesnches Ton J. F. Primissers Wwe. an

die kgl. bair. Finanzdirektion in Innsbruck, v. 6. 4. 1812. (Ms. Fol.

Dip. 1037, V, ;i7).

12. Biographie von Dr. Gottfried Primisser, k. Reichsarchivs-A^juncten

ZQ München, pp, 1, 40. (Ms. fol. Dip. GOl, 3).

B. Wmrk«.

1. «Martin / Sterzinger / oder / Der bayrische Einfall / ins ^^yrol. /

Ein / TaterUndisches / Schauspiel / in fünfAnMgen, / Ton /Johann Friedrich

Primisser. / (vign.) / Innsbruck, / Gedruckt mit Wagnerschen Schriften.

1782. 1 BI. Q. 91 SS. 8^ Tgl. A. Pichler, Yersohollene Dichter. Bin Beitrag

znr deutschen Literatur-Geschichte. Nene Tiroler Stimmen (20., 21. II.

1890) 80, nro. 42 f.

2. »An Herrn Franz von GaBler / meinen Lehrer und würdigsten

Oberbeamten. / 1786." 4 SS. Ms. Fractui. 4». (Dip. 1087, Y, 1 f.)

8. «An / dem Namensfeste Ihrer königlichen / Hoheit der durch-

lanchtigsten / Erzherzogin Elisabeth. / 1792.* Ms. Fractur. 1 8. 8^ (Dip.

1087, Y 5.)

4. .Zur Namensfeyer / des Herrn ProfMsors Thomas Hamer. 1798.*

Bflckseite yerk.: .ZnrFeyer / des 21. Dezembers 1798«. 18. Ms. Fractur.

4«. (Dip. 1037. V 6.)

*) beruht gaas aaf 7.

8
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5. ,Für die / Tyroler- / ScharfschfitseDrogimeDter / den 27teii Kaf

1796.* kl. 8". 2. BI. vgl. Feder p. 9, Emmerts AL Nro. 14 (= p.

148—145), Baoer 1796 Nro. 16 p. 89-42), ßoedeke^ §298 E 4^

2 (Ladet eure Bohre).'/ ( Dip. 134, V, 8).

6. »A Lied / im / Franzosen-Bammel 1796. / Vom seilen der s* Li«a

gmaeht hat: / Ladet eure BOhre.* kl. 8", 2 BL vgl. Feder 10, Emaffto

AI. Nr. 15 H p. 145^147), Baner 1796, Nr. 18 p. 47-49).

Goedeke* % 298 E 4, 8. (Dip. 184, Y. 4). Erste Niederschrift 3 BL

Ms. Fraetar 8« (2 Bl.) q. W (1 Bl.) ; (Den Statzen bear) (Dip. 1087,

V, 8—9). — Schissel t. Flesehenberg, Die erste handschriftliche Fasamg

on J. F. Primissera Kriegslied ,'N Statzen hear bam Sokara* 1796. Z«.

des Ferdinandenms III. 49; pp. 447—451.

7. ,Aaf die Bettung / Tyrols / den 19ten November 1796.* 2 BL

kl. 8^ vgl Feder 20 f. Emmerts AL Nr. 26 (= p. 167 tX Bioer

1796, Nr. 26 p. 65—67), Ooedeke' g 298 E 4, 4. (Dip. 134,

V, 22.)

8. ,A SiegsUed / am / heil, sant Isidoritag Onna 1797. / Im

Weisl : / den Statzen hear, beym So^gara.* 2 Bl. kl. 8<* vgl. Feder 32 f.,

Baner 1797. Nr. 8 p. 107—110), Goedeke- § 298 E 4, 5. i^Dip. 134.

V, 25.)

9. , Prolog / bey der höchsterfreolichen Znrückkunft Ihrer König-

lichen / Hochheit, d^r durchlanchti^'ston Frau, Frau Maria / Elisabttfi.

Erzher/o^'iu xu Ostreich etc. etc." 1797. 2 SS. Fol. Ms. Fractur. (^Dip. 1037,

V, V>).

10. .(iesungeii / vor der Ahn-ist» / Spincr Exz'llf'iiz / des / K.K.

Hof-Cominis.s;"u» / Grafen / vnn und zu Lt'hrl^ach / otc. etc. / Gedruckt

mit Wagnor'i^chen Schrifton. / 17P7.* 2 Hl. kl. S". varl. Fedor 43. Ban.^r

1797, Nr. 20 (== p. 144 f.), Goedeke-' § 298 E 4. 6. (Dip. 134, V, 34.)

Za diesen aogenannteu Kriegsliedern v^l«: Johann Eiifreasteinsr,
Zur mondartlichen Dii litin i: in Tirol. Eine Skizze. Programm der städtischen.

Vcdks- und Bfir^'prschule in der Aiigrrzell zu Innsbruck, vpröfffiitlic!\t am

Schlues? des Prhnljalir»*s 1H72 To. Iiiiisbnuk 1873. p. T).— L. v. Hürinaun

Die tirolischen Knegslieder aus den Jahren 1796, 1797 und 1809. Kxira-B^'ilag'

des „Botoo fikr Tirol and Vorarlberg" 1879 Nro 76 (p. 597). Kro 81 (p. 637). -
Almanaeh für Geschichte, Kunst nnd Literatar von Tirol nnd Vorarlberg hersni*

gehen von Anton E m m e r t. I. Innsbmck 1886. p. 117 ff. Nro. 14, 15.

26). — J. E. Bru^t. Tiroler Knegslieder ans den Jahren 1796 und 1797.

<I>'^;ininiplt nnd zur Jahrhundt^rtfeier herausgegeben. IniislMuck. A. Edlinirers

Vt^riiig. ]S9C,, — Jo^-u-f Ft d»'r. Über die Tirolisclien Ki it»i,'siie(ler der Jährt-

1796 uud 1797. Ein Beitrag zur Heimatkunde. Separatabdruck aus dem Programm

des k. k. Staatsgymnaaiiims tu Tesehen fSr das Schuljahr 1881/82. Taschen 1883.

p. 46 ff. Ezknrs. Johann Friedrich, Dichter sftmtlieher «Printsser* Kriegs*

lieder.
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11. «Ein / Tyroler Schütze / an des / Erzherzogs Johann / K5mgl.

Hohftit. / Schamitz den 28. Si-pt. 1 800. / Gedruckt mit Wairner'schen

Schriften.* 4 SS. kl. 8". vgl. Gof>il..ke' § 298 K 4, 7, Innsbrucker

Wö«h«ntUche Nachrichten 1800, Nr. 43 (27. X). (Dip. 134, V, 47).

12. »Zur / hoben Nahmens-Feyer / Seiner des bevollniftchtigten Herni /

Hof-Commissftrs nad Landes-CA«/« / Grafen von Bissingen ßxcellenz. /

Den 19. Oetober 1800.* 1 S. Fol. vgl. Goedeke''^ g 298 E. 4, 8; Iniu-

braeker WOehentliche Nadirichten 1800, fifr. 48, 44 (27, X.; 8, ZI.)

Iiusbmck, Wagner. (Dip. 1087, V, 26.)

18. «Prolog / zar Höchsten Kahmens-Foyer / Ihrer Königlichen

Hoheit / der DnrchUnchtigsten Fraa Fraa / Haiia Blisabeth / Ensheizoginn

so Oestermch etc. etc.** (Ein froher Tag! dem so viel Hundert Tausend

Herten) 1 8. Fol. vgl. Ckiedeke' g 298 E, 4, 9; Innsbracker Wochen-

blatt 1801, Nr. 47 (28. X(.) (Dip. 1087. V, 8).

14. .Bey der Abreise Sr. Eizellenz t. Bissingen] / den 20. Ifay

1802. 1 S. Fol. Ms. Praetor. (Dip. 1087, V, 27.)

15. »Hol Tater Max! viel Tansendmal wülknin—" 1808.

(» MaximiHan Baiem] 1 S. 4« Ms. Fractor. (Dip. 1087, V, 28.)

16. ,So manchfilltig anch die Früchte nnsrer Fluren* 2 88. Fol.

Ms. Fractor. (Dip. 1037. V, 17.)

17. «Hier liegt gehflllt in schwarze Bahre* 1 S. 4^ Ms. Fractor.

(Dip. 1087, V, 10).

18. «Der Tiroler Bauer zu seinem König" 2 SS. Fol. Ms. Fractur.

(Dip. 1087. V, 29.^

19 ,A])n!lo l<ilmte oft die Tugend beglückter Sterblichen' 1 S. Fol.

Ms. Fractur. ^Dip. 1037, V, 18.j

11. Maximilian Anton Potifesdr.

1784—1786 Koncipist beim tirol. Gobemioro. 1787—1808 k. k.

Gabemial-Sekretftr ebenda.

1. «Auf die Vermfthlong / des / Herrn Grafen / von Enzenberg etc.

etc. / Gesungen / von / M. A. P. / Innsbruck, / gedmcirt bey Joh. Thom.

Edlen V. Trattnern. / k. k. Hofbuchdr. und Buchhändler. / 1771.* 4 Bl.

8®. (Dip. 580, II, 15
)

2. ,Auf die Vermrihhing / des / hoch- und wnhlgt lM.linitn / HERRN /

Franz Hf^inrich ,/ des hoil. röm. Reichs Graf«Mi vi^n / Blüinogon, / Herrn

auf Lettowitz, und Slatiiika, k. k. wirk- / lichfu Kiiinmf^rer. etc. etc. / nüt

der / hoch- niid w«dilg*'l)Hhriien / FrSuIe / Marif Lui?.e / des hfil. rom.

Reichs Gräfinii / von / Hfistcr. / k. k. Stiftvilamo 7n Innsbruck etr t-tc.

von / Maximilian Antou Poutifeser. / Innsbruck, / gedruckt bey Johann

8*
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Thomas Sdlen t. Trattnern, k. k. / Hofbnchdnicker and Bnckblndkr,

1776.' 4 Bl. 8« (Dip. 208, I.)

8. «Die / Aebnlichkeit / Innsbruck, im Herstmoode / 178L* $BL

8^ Enthalt: «Der Kfimtner.* und von Pontifeser das ,H. A. F.* mter-

KSiehnete ,Der Tiroler.* (Dip. 580, II, 13.)

4. „Boy der Znrfiekeknnft / I. K. H. / der Erzherzogin Vtfü

Elisabeth / etc. etc. etc. / Ton / Max. Anton Pontifeser i kaiserl. kAnigl.

0. Oe. Gnbemial-SekretÄr. / Nach der Melodie: / 'Fi out euch des L^^Wn*

«tc. / Innsbruck, / 1797.« 2 Bl. 8". vd. (Toedeko - § 298 E 50 = VI ,670:

Bauer 1797 Nr. 24 (-= p. 152—154.) (Dip. 184. V. 38.)

Ii. .^Kpithnlam / an I Huvrn Ferdinand EniHst I D. H. H. R.

Grafen v. r>t8singen-Ntppjiettl>7irf^, etc. etc. j K. K. K. Kam. Geh.

Math, I und I (Touveimeur von Djrol / E.rcdlenz cfr. / Und -u;

Frtuulein Marie Tht^resie I Gviiefin v. Tliurn. Va^^f Sa.tsino, in,4

7axlft etc. j Hochqehnrn etc. / \ on Max. Ant. v. i'onf ifi^s^r :K. K.

Tyrol. Gab. S^cret. Innabimck. CIJlOCCXCIIX.^ (= 179b)4Bl.

4^'. (Dip. 1245, II, I J
)

6. »Eine U«'l>er.set'/,uiig. / Martiftlis. L. I. Eft. XL. Inn.-hnick

am 19. October 1800.* 2 Bl. 4". vtrl. liiiisbrucker W ocbeiitliche ^acir.

1800, Nr. 43 (27. X.) .(Dip. 1245, II, 15.) »)

III. Joseph Kowald,

k. k. Onbemial-Offidant beim tirol. Gabeminm.

1. «Empflndnng / der / Freude / bey / allerhAchster Dnrcbreise/

Josephs / des Zwejten. / dnrcb Innsbrack. / von / J. K. k. k. 0. 0«./

Gub. Prot. Acc. / gesungen / im / Heumonate / und / Jahre 1777./

Gedruckt mit wagnerischen Schriften." 4 Bl. 4". (Dip. 580, II, 14.)

2. .Patriotische / Schauer, und EmpfinduugMi ,/ bej' der scbmen-

vollen Todesleyer / unserer allerbochsten / Monarchinn, / und allergiiädi?-

sten / Landesmuttcr / Maria Theresia. / von / Joseph KowaM. kait^erL

königl. / 0. Oe. Gubcrnial Pndokollsolliciaiiten. / Gesungen im Christ-

monde. / 1780. / (Motto aus Klopstock) / Innsbruck, / gedruckt bej

Wagners sei. Wittvs.- uii.l Erben.» 4. Bl. 4^ (F. B. 3093, 5.)

3. ,Pot-Pouiri • iiiea / Teutschen. / HtMaiisgrgi'beu / von / Jest-ph

Kowald kaiserl. königi. / 0. Oen. Guliernial-Ofticianteii. / Iniisltrufk, /

gedruckt mit Wagnerischen Schriften, / 1781." (= Einleitung u. Aukün»

digung einer Worbfiisrhrift.) 4 Bl 8^ (Ihf. 580, II, 17.)

4. ^Die Fever.-uuiuen / der • Jnii^- i'eutaten / bey / Pius des VI

Durchreise / ibrer Vaterstadt. / Gesungen / von / Joseph Kuwaid, kaisi-rU

königl. Guberniai Officianten.* 2. Bl. 4^ 1782. (Dip. 580, II, 11.)

Graz^ Otmar Scbissel v. F les c h e n b erg.

) Das enrsiT Gedruckte entspricht der Antiqna der OrigiDale.
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LITERARISCHE BESPRECHUNGEN.
VerlMrentliehttiigeii der Gutenbexg-Geseltoeh«!!; I. 0. Zedier, Di«

JUteete Gntenbergtype. 1902. — II. P. Seh wenk e: Die Donat* und Kalender-

Type. Nachtrag uud Übersicht. 1908. — III. 1. E. Schräder, G. Z edle r.

H. W a 1 ! a n. !>as Mainz«'r Fragment vom Weltgericht. 2. F. F al k. W. Wallaa,

l)t^r Canon Missae vom Jalire 145>^. 1904. — IV. G. Zedier, Das Mainzer

iJatholicon. 1905. Mainz, Verlag der üutenberg-üeseU.schaft.

Die Jahrespublikatioueu der Mainzer Guteuberggeselischaft legen das

fittuptgcwicht auf inAglicbst genaue und känstleriscb Tollendete Reproduktionen,

die nicbt nur dar Orientiemng fiber deu Teit dienen, aoodern sugldeb ein

^rnndlegendea Material fflr die weitere Foracbnng dantelleii, ae daS die Einaieht

in die weit veretreuten Originale der Hauptsache nacli entbehrlich wird. Aber

ancli dem Inhalte nach sind die vonuOun ausgestatteten Hefte b«»d.Mitend nnd

wertvoll. Es kommen äuüerst diffizile 'ihemt-n zur Behandlung. Da nur w«^nij,'e,

uoch dazu meist vieldeutige äußere Bezeugungen zu Gebote stehen, und die

Bavptaaebe auf den schwierigen Beobaehtunfan der Type, des Satiea u. a. be-

ruht, iat trete weiser Beschrftnkang viel Raum Ar den Widerstreit der Ueiniingen,

damit aber auch Gelegenheit zu vielAltiger Anregung gegeben. Mandiea mnS
angesichts neuer Funde zurückgezogen werden, anderes wieder tritt aas dem
Bereiche subjektiven Erfassens heraus in das Gebiet sicherer Krkenntnis. Die

VerOflfentiicbungen der Gutenberggesellschaft erweisen sich darnatli ali^ sicht-

liche Forderung der Gutenbergfurscimng. Ein wenig Glück kam auch zu Hilfe.

Zwei Entdeeknngen, wie sie seit Oottb. Fiacher'a Tagen nicht erlebt wurden,

maehte sich die Oesellachaft dienstbar; Zedier Üuid in einer ana dem naasan-

ischen Kloster Schönau stammenden Handschrift den Druck eines für <ia8

Jahr 1448 bestimmten astronomischen Kalenders. Und im Jahre 19u3 erhielt das

Gutenbergmuseiim als Geschenk einen uniclieinbaren Kinblattdruck unbedeutenden

Inhalts, das Fragment eines deutschen Gedichtes Uber das Weltgericht. Es

eiwiea sieh als das älteste bisher bekannte firzeugnis der Erfindung Gatenbergs.

Das erste und zweite Heft wie der erste Teil des dritten gehören inhalt-

lich enge zusammen. In der Untersuchung über die Älteste Guteubergtjrpe weist

Z. gegenüber Schwenke nach, daß die T|ype der 86seiligeD Bibel (B>») in

GntenbMrg ihren Urheber hat. Eine weitere Frage gilt der Entatehnng der

Guten bergischen Urtype und endlich su< ht der Verfasser das Verhältnis Gatenbergs

za den mit dieser Type hergestelltf n Drucken zu bestiminen. Den Ausgangspunkt

der auUfTKidentlich ^'riindiich und fein geführten Unt^muchung biidet der

Fund Zedlers. Die ustruiiumischen Berechnungen, die Prof. Bauschiuger in Berlin

zur Verfugung stellte, erweisen mit abeeinter Sicherheit den Kalender für 1448

beatimmt, daher 1447 gedruckt. Nun ist der Drnek ao henrerragend in seiner

Anaffibrung, daA er nur einer Heisterhand, wie sie in der töseiligea Bibel zu-

tage tritt, gelingen konnte. Die frisch gegossene Type, deren Umrisse scharf

zam Ansdrncke kommen, ist jene von B*" auf früherer Stufe, es ist die Kalender-

type, die im Türkenkalender, dem Cisianwi, dem Aderlaßkalender und in einer

Keihe kleiner Donatdrucke gebraucht wurde, is'icht nur aus der frühen Ent-

•tebungszeit ergibt sich, daß ein Druck Gtttenberg*a vorliegt, auch der Fundort

weiat auf Hains hin, nnd aus der Sprache ergibt aieh nichts, waa gegen diesen

Drackort spräche. Im weiteren Verlaufe untersucht Z. das Verhältnis des astro-

nemiaehen Kalenders tum 27seiligen Pariaer Donat (D*'). Dieser zeigi die gleiche
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Type wie die Kalenderdrucke, doch auf niederer Stufe, da das Gießverfahreo eis

noch unvoUkonnneiieroe war. Wenn der Satz nicht dem späteren Gutenbergischtc

Vertalireo eiitbpriclit, erkikrt dies Z. damit, daß Uutenberg zu jener Zeit za

sehr mit der Ausbildung seiner Erfindung iu Aosprucli geoomnieu war, als d&8

ar tekondlren Fragen wie dem Satt« bitte Aofmerkeunkeit widmen ktnnci.

Trotidem lei anch er der Drneker. Von dieser Ansieht iit seitdem der Terbsaw

selbst zurückgekommen, aber 8elb!>tverständlich werden dadurch die wesentUeheo

Kesultate nicht berührt, sodaß nainentiich in Ilinsiciit auf die Chronologie '*.r

Krfindung eine uuüerst wertvolle Bereicherunt,' gewonnen ist. Wir wissen jetzt,

daß Uutenberg von StraBburg, wo er 1444 zuletzt bezeugt ist, in seine Vater*

Stadt sarfickkebrte und hier seioe früheren Tennche wieder aafnabm. 1447 liud*

habt er seine Erfindung bereits wahrhaft kfinstleriseh und in einer Form, die

nicht mehr die Älteste ist Sehr ansiebend sind die Teranche. im Ansebliise si

Eoschedö, aber unter Wahrung vollkommener Selbständigkeit, die Herstellung d«r

Urtjpe zu erklären, wenn sie auch niiuientlich durch W:ilhiu Ablehnung erfahren

haben. Das Verdienst Z. bleibt imnieihin, durch seine Anregungen ftir diesf

Art der Foischungsmethcdti iialiu gebrochen zu hüben. Ebenso scheint er in dei

Frage der HoUindischen Donata Ensehedd in sehr entgegengekommen sn aeia.

Indem er eine vielbetweifelte Nachricht der Kölner Chronik herbeitieht, kentnt

er tnr Anuaimie, daß die Hollander twar den Lett*'rn>ruß erfunden h&tten, dt*

gegen Gutenberg die bewegliche gegosiiene Letter. Der 3. Abschnitt gilt des

Beziehungen Gutenberg's zu den kleinen Mainzer Drucken. Nach einigen wichti^?n

chronologischen Feststellunffen bringt Z. die bereits iu seinen Gutenberg-

forschuugen geäuüeite Hypothese vor, daß, abgesehen von D' und dem neuen

Fnndoi die Drucke Pflater zugesprochen werden mfiaaten, f9r den Gutenbe^ 4ii

8. Stufe deraelben Tjrpe, B neu gegoasen hat Angesiehts des Fundes van

Mainzer Wt-ltgerichtafragment hat Z. auch dieae Anaicht snrfiekgesogeo (TgL

Heft ilU 20).

Das 2. Heft der Veröffentlichungen gibt von berufenster Hand eine mit

wichtigen erweiternden Eiörleiunßcn verbundene übersichtliche Darstellung äb^r

den durch Zedier» Fund und Unter».uchung veränderten Stand der Erkeiii>tni$

der Donat-Kalender-Tjpe (1) K). Für ihre Form wurde die damals iu Deutscblsod

allgemein verbreitete eckige Miaaaladirift maßgebend« die der Erfinder mögUdiit

genau wiedersngeben trachtete. Ka iat Ihm dies aelbatveratlndlieh mehr ia

Haupt- als in den Anschlußfornien gelungen, bei denen der TjpenguB nicht

alif-n Freiheiten der Sehr ihi i band folgen konnte. Ini 2. Absclinitte werden d'«

säuitiichen mit der D K-'l} pe hertjestellten Druckdenkniäler durclj AnL'abe »i*f

Literutur, der Gesckiichte des Druckwerkes und Bemerkungen über Type und

Sats beachrieben, und zwar so, dafi aieh jede eintelne Beachreibung als &*

Unterung der betreifenden Beptodnktion daratellt. SelbatTeratiadlieb koiBni(*

dabei aueh die Reproduktionen dea 1. Heftea in Betracht, die durch jea« dn

2. ergftnst werden. Demnach handelt es sich um foig- nde Druckwerke: 27iei%''

Piiriser Donat (Zedier Ta*^. 11 — 111), astrononii-cher Kalender für 1448 (Z. Taf 1)»

Ablaßbrief von 1454/55 (Schwenke Taf. Ij, Tin kenkalender für 1455 (Leider fea'»

hier das Fascimiie; der Vollständigkeit und Bequemlichkeit halber wäre es diak

hfibaeh geweeen, das Bild aus der Maiuier Festschrift sn wiederholen.), Adariat*

kniender fdr 1457 (Z. Taf. V). Cisianua deutseh (Seh. Taf. II). STieOlT

Londoner Donat (Z. Taf. VI—VIII), 37 zeiliger Münchner Donut (Sch. Taf. HD.

87 seiliger Oxforder und Bamberger Donat (Z. Taf. XI, Sch. Taf. IV>, 30 mü««'
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DoDat ler Budleian« und des Britischen Masennis, tou Proktor als twei ver-

schiedene Drucke (62 u. 195) verzeichnet, von Schwenke als zasaminengehOrig

erkannt (Z. Taf. X. XI, Sch. Taf. V. VI). 28 (?) zeili^er Donat in Tvpe B", wahr-

scheinlich eio Ffisterdruck aas dem fiesitse liosenthals. Am autlaiteudäten treten

di« ErgeboiHte im 8. Abschnitte ,Zv G«ic]ii<iite der Donat- und Kalondertype"

ntag«. Dm Verbkltot» von D** tun attronoinitehen Kniender wird dnhtii

formnliert, dafi letiterer aaf Grund eines neuen Gnaeee der besser ;;elungenen

Typen von r>*^ mit Hinweglatssung der minder gelangenen geschaffen wurde.

Besonders benurkenswert ist. dafi auch der Verfasser niintTielir an Gutenberg als

den Schöpfer üt?r DK-Type glaubt. Die Type B ** erweist sich als ihre folge-

richtige Fortbildung aud ist deuiäeibeu nach der Vollendung riugeudeii Meister

msnsohreiben. Den ümttend, daB die Veraebiedenheit einielner Formen swei

verecbiedenen Ürbebem saiusehreiben aei, versuebt S«b. damit in erkliren, da0

Qutenberg neine Stempel nicht selbat idinitt, sundern nach seinen Angaben Yon

andern stlmeiden ließ. In einem längeren Kxkurs>e findet sich der Verfasser mit

der Hypothese Hupps ab. der dem Rosentharscheii Missale die Prioiität vor der

D K-Type zuspricht. Er gelangt zum Ergebnisäe, daß da» Missale das Gutenberg'sche

Scbriftsystem und B*' zur Vorraussetzung hat. Die Frage ist übrigens noeb

aiebt abgesebloseen. In der Frage der bollftodischen Donate verbtlt eieh tkhwenke

den Meinungen Eneebed^ und Zediere Tollkommen abiebnend. Eine Abhingigkeit

fwn den Hainser Texten der Donate oder umgekehrt l&ßt sich nicht erweisen.

Dageeen stimme der Text merkwürdig mit den I>'inatinis<:aben in 15 *V D^r

Verfasser erhofft weitere Klärung aus Untersuchungen über di-' üb<Tlieleruug der

Douattexte und gibt deshalb im Aniiange eine dankenswerte Dunatausgabe nach

19 alten Drucken. Die £iuwendnng Zedlers (C. f. B. XX. 523) scheint mir da>

tagen an Becht so besteben, daB eich ana der Überlieferaug Donata ketneswega

das Gehoffte ergeben wird, da jeder Drucker sieb nach dem lokalgebr&uchliohen

Schultexto halten moBte. Uber die weiteren Schicksal - der Kalendertype ist

Vorläufig nach dem vorlifsjenden Material unmöirlicb ins Klare zu kommen. Seh.

l&ßt die Krage offen, üliwi-hl er Aiihultspunktt- dulur gewunnen zuhaben glaubt, ii:iÜ

Goteuberg seinen 'iypenvorrui geteilt und an zwei verschiedene Peiauuen üb;

gegeben hat.

In der eben besprochenen Arbeit meint 8ch., man ninfie immer mit der

Mdglicbkeit reebnen, »daß ein neuer Fund Tatsachen ans Lieht bringt, die auch

die voräiebtigate Kombination über den Haufen werfen oder mindestens die alten

Beobachtungen in yer&nderte Beleuchtung rOcken." In der Tat giit dies von der

Entdeckung des Mainzer Fragments vom Weltgericht, des-seu Besprechung den

1. Teil des 3. Heftes tüUt. Ks ist ein literarisch wertloses Gedicht, wie die

schöne philologische Untersuchung Prof. Schröders ergibt, ursprünglich vielleicht

SO Draekiellen füllend. Ton denen 22 erhalten sind. Die Eutstehuugfteit dürfte

an 1400 fallen; die Heimat ist in der Nfthe von Maina an suchen. Seinen Wert
^rb&lt du Fragment erst dadurch, daß es, wie die Untersuchung Zedlers erweist«

der älteste jetzt bekannte niit der ältesten Gutenbergtypf hergestellte Dru k ist.

I>ie Bciilecht»' I/inienhaltung und die entweder zu breit oder zu >chii!al gegossenen

Bachstaben uud anderes schließen die Zugehörigkeit zur K-Typo aus und lassen

die Verwandtschaft mit D" deutlich erkennen. Die weitere ebenso feinsinnige als

tbeneogende Untetanchung der Type bestimmt das 7erbftltnia au D Der neu-

gefnadene Druck ist der ältere, wenn auch nur wenige Jahre hinter D" snrdek«

U«g*nd; er muB in die Jahre 1444—1447 lUleu. Als weitere Folge ergibt sieh
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fBr mit eine veränderte Vorstellung der Gutenberg-DruckereL Während fflr 4*0

astronoitiisclien Kalender die Urheberschaft Guteiih<Tg gewahrt bleibt, sind

zahlreiche ariHeie kleine Drucke aus seiner Oltizin hervor^regangen. ohne daß er

schwerlich mehr audereb dazu gab als seine T}'pe. Er selbst war zu i>ebr mit der

Entwicklung seiner &«n«n Kanst in Anipmch genommen. . Die gute Erhaltung

dee kleinen Draekwerkee leistete den ieebniselien Untertaebangen Wallaas

wesentlidie Dienste. Wir werden in die Arbeit des Setzers and Druckers ein-

geführt, deren Leistungen recht bescheiden sind. Sehr hübsch sind die Erörterung

liher das Gießverfahren, aus dem sich nmnche Unregelmäßigkeiten des Satzes

ableiten lassen, und über die Bearbcitutim' der Lettern nach dem Gußr. Im

Gegensatze zu Zedier entscheidet sich VVallau dafür, daß wahrscheinlich Stabl-

•tempel nnd Knpfermttrise lur Heretellnng der Uteeten Gntenbergtype dienten.

Dae wiehtigste Besnltat aber der ganzen Untersnebnng iet folgendes: eine Beibe

Ton Typen, die nur dem Fragment und dem I)*^ eitretitünilieh bind und der

K-Type vollständig fehlen, gehören einem friiliereti Versuche des Kründers an,

die Umwandlung der Handschrift in Gußschrift auf einem anderen erh'^blifh

einfacheren Weg durclizufulireu. als es später geschehen ist; damit kommt w4.b

auf die Straßbnrger Tätigkeit Gntenbergs zurück.

I^er 2. Teil des 3. Heftes brintrt in herrlicher ]diotozinkographisrher

W ledergiili. Ift S» iten aus dem Fust-Sciiöiier'schi'ii Canon niissu»^ v- ii 145Ö. Das

einzige bekannte Kxemplar befindet sich, wie aus üen vorausgeschickten Mit-

teilungen Scbwonkes in ereehen ist, in der Bodleiana, wohin sie mit der Bibliothek

on Franeie Donce kam. 1886 wnrde ee vom Bibliothekar Nicholson anfgefondee.

Ee sind 12 Pergamentblätter mit der Blattgröße von 404X283 mm. Bl. B* ist

für die Aufnahme des Canonhildes leergelassen. Fnst nnd Schöffer hatten jed'*n-

falls keinen j^eei^netcii Metailschnitt auftreibfji können. Falk bespricht <\'-n

Canon in liturgischer Bezieliung. Die typograjihischen und üruckä&thef.seiien

Erlftnterungen Obemahm wieder Wallau. Das Druckwerk steht auf der gleichen

Hohe wie die Pialterien Ton 1457 und 1459. Es kann nicht vor dem enteren

gedruckt worden aein, da die Initiale F die gleichen Verlefatungen wie im

Pn. 1459 zeigt, die im Ps. 1457 ii<tch nicht erscheinen. Er kann aber auch nicht

nach dem Ps. 1459 entstanden sein, denn die Initiale C ist unverletzt, während

sie gepen Kiule iio> Ps. 1459 so besoltädi'^t wurde, daü sie ausgeschieden werden

mußte. Der Farbenstinimung nach naueru sich die Initialen denen des Ps. 1459.

Der Druck ist also am besten fflr 1458 anstttetsen. Ea kam die grofie und kleine

Psaltertype mit ihren herrlich«) Initialen cur Verwendnng. Von besonderem

Interesse ist der Nachweis über die Herstellung des gleichteitigen Druckes in

drei Farben, für den die Initialen in der Weise hergerichtet waren, daß sie ans

zwei auspinandernehmliaren Drockstnrk-'ii bestanden, deren jeder für sicii gef^bt

wnrde. Daduich wurde ein vfdlkonuneiies Ineinanderpassen der Farben erreicht.

Wallau kommt in Hinblick auf die technische und ästhetische Würdigung der

Paaltertjpe sa dem Schlüsse, dafi als ihr geistiger und wohl anch penOnUdier

Urheber nur Gntenberg in Betracht kommen kOnne. Seine diesbesflglichen Ins«

fthmngen in der Hainser Festschrift seien durch die nenen Funde beetitigt

worden.

Die verbreitete Meinung, daß Gutenberg der Drucker des Mainser Catkolicsi

sei, hat n>^n» rdings dur<h >^chweiike einen argen StoB erlitten. Deshalb unter-

nimmt es Zedier im 4. Hefte der Veröffeatlichnogen Gntenberg wieder su geb«i.
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WM ihin gebührt. Eb mieht Freutlp. den feinsitinipeii Beobachtongen des Verf.

tn folgen, durch die er ans dem Wechsel gewißer Typen heraus die typo-

graphische Eifitf>ihintf des Werkes feststellt und uns 7eio;t. daß zwei Setzer an

der Arbeit wau u. von denen der erste mit dem Wörterbuch begann, es bis zum

Bachstaben U vorwiirtsfQhrte und dann erst die dem Leiikon Toraasgebende

Onunnatik erledigte, wihrend der sweite gleichseitig mit dem Berte des Wftrter-

bnehea rieb betebiftigte. Ist dieees Ergebnis besonders wertroll fflr einselne

chroiiologiselie Feststellungen, so ist das, was der Verf. Aber die Schrift des

Catiiulicon sagt, toti änßprs^ter Wichtigkeit für die Hauptfrage nach dem Drucker.

.An beigeeeben»'n Bei!*puileu wird nämlich g^-ielirt. daß die Sciiiift der einen

damals iu der Mainzer Gegend verbreiteten Schreibschrift, der runden, folgt,

wfthrend die Darandnstype die »weite dort ftbliche, die den eteifeu gotischen

Duktas bewahrt, zum Muster nimmt. Der Geeamteindmek der lettteren ist swu
infolge besseren Letlerngußes ein angenehmerer, docli zeigt die Gnkholicontype

in gleich»'r Weise wie die Gutenberg'sche Bibelschrift und wie keine andere des

15. Jahrhuiifi.'rts die vollkommenste Nachahmung der <i<>b'iudeiiheit d"i Sclireib-

.'Ciirift. Die Keirhhaltigkeit der wie nicht leicht anderswo wechselnden Furmen

laßt uua den Meister anf dem Wege stines Strebens verfolgen. Merkwürdig und

von nnserem Studpnnkt ms nnbegreiflieh war der Vorgang beim Dmoken.

Indetses mnO man sieh zwar widerstrebend den diesbezflglicb wHtansgreifenden and

tief eindringenden Beweisen des Verf. gefangen geben. Auf Grund der Untersnchang

der Wasserzeichen und rutiktureu ergibt bioh nämlich die Verwendung von Tier

Pressen, deren jede niciit, wie zu ei warten wäre, einen Tei', sonderri «las t^anze

Exemplar druckte. Kiuc i'resse war fiir den bogenweisen Druck ausgeru>tet.

während die anderen nur Seite für Seite Tomahnieo. Die Arbeit kann bis zu

8 Monaten in Auspmdi genommen haben. Der Versuch die Stbke der Auflage

anf 80 n berechnen, bewegt sich doch wohl niobt tber das Gebiet der Hypothese

hinans. Aus einer BQcheranzeige von 1467/70 scheint hervorzugehen, daß Schöffer

den ganzen Vorrat samt den kleinen Drucken der Catholicontype aufgehäuft und,

wie die Fundorte zei^'en, emsig vertrieben hat. Das NfK-hste ist. daß Z.

die mit der Catholicontype hergestellten kleineren Drucke untersucht. Es steht

annmehr ^ie Priorität der Summa de articulis fidei des Thomas, deren zwei

An^^ben auf demselben, nur Tcrschiedeoen gebroehenen Satte beruhen, Tor dem
Tractatus rationis et scientiae des Matthaeus de Craeovia fest und ebenso die

Druckzeit des Tractatus zn einem Termine, da der Catiiolicon druck bis zur

Hälfte vorg'-riiikt war. .Schwierig *;estalt''te sich die Untersuchung des Neu-

häuser Ablaßbrn les. da dessen beide euifct bekannt gewesenen Originale nur

in älteren Reproduktionen auf uns kamen. Sonderbarerweise taucht ein

Jahr nach dem Drucke, also 1462, derselbe AblaBbrief wieder handschriftUeh

iberliefert anf, was der Verf. damit erklirt, da8 wegen der Bistnmsfebde die

Catholicondruckerei sich mittlerweile aufgelöst hatte. Obwohl nach dem allgemeinen

Eindrucke die Type dem Kltviller Vooabular von 1467 sich enger anschliefit als

dem Catbolicon, so stammt der Brief doch aus Mainz, da zwei Kürzungen ans

dem 31 zeiligen Ablaßbrief herübergenoramen sind. Und anf keinen Kall darf eine

Einheitlichkeit der Mainzer und £ltviller Drucke schon wegen des schlechten

fehlerhaften Satzes der letzteren angenommen werden. Wor hat also das Cntholioon
gedruckt? Nicht nur die SehluBsehrift in ihrer einfachen und bescheidenen OrOfle

spricht für Gutenbefgt sondern namentlich auch der üni^raii l. daß wir anSer der
Bibelschrift im ganzen 15. Jahrhunderte keine andere finden, welche solch

Digitized by Google



— 43 —

genaoen AnsehloB in di« Eigenheiten dar Bchraibedirift taeht nnd findet. Vmi I
die ütiyollkuiumfnheit der Catholicoiitype gegenftÖMT der Durandiistjp« aas der

Verschietienart der Herstellung erklüit. wir ! man nach >\e\. Ausfi hiungei

VVallaus ducli erst de» Verf. vergprochen-- Abijunaiuiig erwarten Iuäd^en. ',. nmrX

scliiießiicb, Guteuberg sei ob duron den Verkaut der Druckerei au üuuicrj

mAglieh geworden, die Cafholicootjpe henneteUMi nnd mit ihr die San n», d«e

Traetatnt nnd da» Gatholieon tn dmekeo. Ffir den Neubtaeer Ablafibrii f itillte

er einen Neuguß her, den Huniery später saint dem Reste der Cathol cootyp«

•n die Kltviller Druckerei verkaufte. Selbstverständlicii nimmt wie bei den

friiheren Publikationen auch h!<'r <!i<> Wiedergabe der Drucke einen be oudercu

Anteil au dem Werte der Verüllentiicliung. l.äbl

III. Publikation der österreichischen Exlibris-Gesellschaft. Wien,

1905. 8.*. Die »Asterreichiaehen Heiater im Dienate der £xlibria-KleiiiksDir.

welche im Torliegenden Hefte den Mitgliedern der Oefellachaft Toigettkit

werden, »iud Ernst Krabi, William U ii ^ r und Alois Kulb. L*i» dro

Exlibris Unger's — mehr hat .Icr vortrefflidie Kunstler ui^ht ra.ii -rr — wn^l^r:

auch von Nicht-S;inimlern al^ wertvollLT Beitrat,' zur Kenutuis des Wer»e< ti^s

Meiäters begruUt werden. Daß AK>is Kolb ein talentvoller und ideeareicue:

Badierer iit, bitte man aeiiiem Panegytiker aaeh ohne daa Fortiiaiino, ia den

der Avfiats gebaltea iat. geglanbt. Neben Unger*8 nnd Kolb*a Proben erKbaaea

KrabKa Leietnngen dürftig. Hiatoriache Exlibris bebandeln, anfa beste durch lahl-

reicbe und gute Abbildung' -n rmterstfitzt, Gräfin K. C o u i e n h o v e. K. M au d i.

R. N euni a n n und Giaf L e i n i n e n - We s t e r b u r g. D-t illustrative

Teil bildet uberhiuipt die (ila!:7^elte d-r l'ublikaiiun ; neben zablreicheii >• hwanen

uud iarbigen Zinkätzunge n enthalt &ie niciit weniger als siebeu Originalratueruugea:

drei Blltter Ungers, doppelt wertToU gewadit durch die eiferaflchtige Hat, ia

der aie die Beaitxer bisher hielten, awei achöne Blltter Kolb*«, ein aebr liebou-

wärdigea Blittehen Ton Lonia U h 1 und ein kflnatlerisdi beaeheldeMerea m Mm\

Orlik. H.B.

J, Herbert Slater. How to collect Books. London, Beli 19u5.

Der Titel ließ eiu anderes Werk erwarten, als es Slater schrieb: ^
Buch, dafi den Btteheraammler oder beaaer den, der ea werden will, mit allen

den Feinheiten vertrant macht, die den Marktwert eioes Bnchea beatimmen, 9ä

Verfahren, das durch gelegentlielie Exkur.se in die Grenzgebiete der Buch-.

Kunst- und Literargeschichte an wissenschaftlichem Wert gewonnen bitte

Mr. Slater hat '.•n umgekehrten Weg »'intjfschlagen. Sfii) Tiucu ist eitn* su"'*

marische Darlegung der Kolle, die das Hucn als Kunstwerk -Mier Literaturdenk-

mal Im knitnrellen Leben der Völker, vorzäglich Englands, gebpielt bat und ent*

hilt nur tn B^inn nnd am Schlnfi einige Anfaltse ans dem aammeltechaiichen

Gebiet Der Ebrgeis dea Verfasaera iat begreiilich. Ihm aehwebte ab Ziel for.

eine Art Seitenstiiek sttr wissenschaftlichen Literaturgeschichte zu schreiben.

Behandelt diese d»*ti itnifr»'n Wert des Buches für die Geistesge^-etiieiite. ?<> sollte

Slate:'s Blich eine 1 ».irateliuiig des äußeren Kunst- oder Saiumelwertes des

Buches darstellen. &ian kann bezweifeln, ob der Verlasser berafen war, diese»

Ziel mü Anasicht anf Erfolg anxnatreben. In den nidit allxnweit nmgreaftea

Bealrken der BAcherliebbaberei hat Mr. Slater durch »Book Prieea Cnnent* sieb

einen Namen gemacht, ein Jahrbuch, daa in rein aanaliatiacber Form von de»
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beionders wertToIien Garben berichtet, die Sammler und Händler wUirend eines

Jahree anf dem enj;lischen Bfichermarkte einheimsten. Daß Mr. Slater ea ver-

steht, aus der reichen Fnlle seiner F>fahrnntr auf diesem Gebiet Gesetze abxu-

leiten, oder in dürren Wurteii gesprochen, die Ursaclien und Ersclieinun^'eii von

Uaasae und Baisse der BiicherbOrse aufzudecken, zeigen seine alljuiirlicbvn

jnoptieelieii Aafsitie in dar Zeitichrift „Atbenaeom*. Aber weder Ergebnieee

Boeh Metbode eeiner sehriftetellerieehen Tätigkeit erlinben, ihn hfther einin-

ehitien, denn als Chronisten dee engUschen Büchermarktes. In England nennt man
antiquarische Böcher „Bücher von zweiter Hand". Das ist auch Slater's Gelehr-

samkeit; man braucht nur seine umständliche und dabei fehlerhatte Darstellung

der Funuatbestimmungen zu lesen (p. 18 ff.), um seine autiquarisciiea Kennt-

nisse gelinde gesagt antiquiert zu floden. Aber auch Tom sammeltechuischen

StaodpQDkte ane betmchtet, befiremden ebige Aoeiebteu des anf diesen Stecken-

pferden sonst selur sattelfetten Verfassers. So sebeint der Bat, Bfleher mit be*

sehränkter Auflage nicht zu sammeln, weil sie, wenn sie etwas taugten, in

größerer Auflage gedruckt worden wüten, ilnch huI einer zu freundlichen Be-

urteilung des Geschmacks der Menge und :iuf euiei) etwas banaut'iäch atiniiiteiiden

Urteil iiber die sogenannten Lazuspublikutiouea zu beruhen, die sicii aus sehr

einfaeben (hftndeu nur an ein kleines Pablikam wenden kOnnen. Diese und

andere Bedenken werden aber nicht bindern, das Urteil nnd die Kenntnisse des

Terfssaers mit nmso grOflerer Bereitwilligkeit sntnerkenneu, als die Abfassung

eines derartigen Handbaches für Büchersammler schon lange zu den Desideraten

der Sammler gehürte. Kin sehr deutliches Symptiun d^s Beifalles, den Mr. Slater

auch autierhall» Englands gefunden iiur. ist die Tut&aciie, daß dem ent:li^olleu

Original sehr rasch eine deutsche Ubeisetzung gefolgt ist, die auch uic zaltl-

aeicben bttbsehen Illustrationen des Urteites wiederholt. Und wenn an dieser

Stelle anf die Schwftchen in 81ater*s Bneh hingewiesen wurde, geschah das banpt-

sAehlich in der Empfindung des Bedauerns, die Tortrefflicke Schrift durch minder-

wertige Teile entstellt su finden.

Hugo Hayn, vier neue Kuriositäten-Bibliographien. Jena, Tauscher,

1905. Da lür den Liserkreis . lieber Bliilter der Wert von Hayn's Biblio-

graphien als wertvollen Hiltsmiiteln bei Studien auf dem «Jebiete der Kultur-

gescliichte und Literatur sowie bei Katologisieruugsarbeiten nicht erst ausdrücklich

hervorgehoben werden braneht, ist wohl der bloOe Hinweis auf den Inhalt dieser

neoen Arbeit hier sureicbend. Sie bringt an erster Stelle die Literatur Aber

Matthias Klostennajer, den Bayerischen Hie sei (hingerichtet 1771), sodann

eine Übersicht der A ni h z o n e n - L i t e r a t u r. Aus der riesigen Menge von

Scliritten über Marie Antninett*'. die mehr oder mind>'i vollständig von 'l'onrueus

(2. ed. 1901) und Kellen (Botseubl. f. d. d. Buchhaad. verzeicimet worden

ist, bebandelt Hayn allerdings nur eklektisch den Halsba o d p r o z e 6 und

Cngliostro. Der Schlnfiabsehnitt gibt eine kleine Auswahl von deutschen

C n r i 0 s i s und E r o t i e i s aus der kODtglicben Bibliothek so Dresden mit

Angabe der Standortssignaturen. Da sich Uajn nicht nur auf liie blo0e Wiedergabe

der Titel beschränkt hat. sondern diesen aiich 'Tlänternde Bemerkuiif^en. .Markt-

preise sowie Nacliweisungen von Bibliotheken beigefügt hat, ist der Iiiternsseuten-

kreia nicht aussciiließiich auf die Spezialforscher der bearbeiteten Literatur-

grappea besehrftnkt; es wird sieh auch der Bibliophile und der Antiquar in dem
typognphiscb sorgfUtig ausgestatteten Buehe Rata erholen. Die chronologische

Anetnanderreihuttg der aufgeAbrten Titel statt der sur Anwendung gebrachten
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alphabetiycli*'n wäre Ton manclieni Gesichtspunkte aus wüiiM-henswert gtwMni,

ebenso ein Aotorenrepister und Numensverzeichnis. Doch wir«! man »leren P'ehlen

nicht allzusehr missen, denn du!< Uwch ist nicht ausschließlich Nachschlagewerk

wie die meisten anderen Biblio^rapiiien, aondein mach eine anregend« Lektüre

für den Becherknndigen, der hier die langen Heeretslnlen ven Bacben BefM

panieren lassen kann. Neben den vielen alten Bekannten, deren Wiedersehen

uns erftent, lernen wir aneli eine Menge von neaen Baris and Rarissimiä kenuen,

die nuBeren Sammeleifer anrepen. Als Ergebnis und Gesaniteindruck der Lektüre

empfangen wir aber ein Bild des im Laafe der Z<it \v<'tliselnden Interesses,

welches Forscher und Schriftsteller und da^ vou iliuen ueeiuüußte Ltäerpabhkttm

an den behandelten Menschen und Dingen geaemraen haben, das sidi in der

Menge der im Laufe eines Zeitabschnittes erschienenen Arbeiten sinegslt, dsi

graphisch dargestellt eine gans eigenartige Wellenlinie leigin wSrde.

6—f.

AUS ÖSTERREICHISCHEN BIBLIOTHEKEN.

(Hofbibliothek.) ^lit den Reamtenbeförderungen, von den'^n an eiuer

anderen Stelle diese» Blaiteb henciitct wird, wurde auch eine Regulierung der Titel'

frage Torgenoninien. Die bisherigen den Uteln der Staatsbibliotheksbesnitsn

ähnlichen Beseichnnngen worden konform den an den Hofinstitaten ((hnlichen

Charaktors ftbliciien abgeändert. Die bisherigen Kustoden sind nun Eostoden

erster Klaspe (VII. Kangklasse), die Skriptoren Kustoien zweiter K\um
(Vin. Kriii^'klasse), die .Amanuenses Kustosadjunkten (IX. Raiiijklasspl. Die

übrigen Bezeichnungen bleiben ungeändert. — Zur Feier der hundertsten Wieder-

kehr des Geburtstages des Freiherrn Eligius vou Münch- Bellinghauseo (als

Schriftsteller Priedrieh Halm), der 1845— IHrektor der Hofbibliotbek «ar,

Teranstaltete die Hofbibliothek eine Ausstellangi die Bildnisse, Hand- und Dni^*

Schriften des Gefeierten umikBte.

(Universitits-Bibliothck in Wien.) Dem Vorschlag des Direkt Ke-

gierungsrat Hans entsprechend, liat das Unternclitsministerium einen aiißerordent-

lichen, in sieben Jaliresrateti zahlbaren Kredit Vun K 55.000 zur Herstellung

eines Schlagwortverzeichnisses und eines wissenschaftlichen Ueaikatatoges be>

willigt.

(Von der Prager Ünivcrsiiäts-Bibliothek.y Am b. Dezember 1905 fluid

im Esrolinnm eine vom Vollsugsausschusse der deutschen Philosophen Pragi

einberufene allgemeine Studentenversammlung statt, um die Zust&nde an der

UniTersit iTs Bibliothek einer eingehenden Erörterung tu untersiehen. Kaeh eiaer

Iftngeren Debatte wurde einstimmig folgende Resolution angenommen:

„Die unhaltbaren Zustände an der Universitäts-Bibliothek haben es als nöti^

ei wiesen, dagegen Stellung zu nehmen. Daher fordern die in der allgemeinen

Versammlung am 5. d. anwesenden deutschen Hocb^cliüler Prags einstinnuig,

daB saoftehst die Dotation fär die Universitäts-Bibliotiiek erhöht werde, dsait

sie auf den Stand einer modernen Bibliothek gebracht werden kann. Sie forden

weiter einstimmige dafi die Regierung ernste Sehritte unternimmt, baldigst sis

neues Gebäude für die Bibliothek zu errichten, eine Tollkommene Scheidung

der Lesesile (fir die Deutschen und Tschechen orsunehroen und in den für die

Digitized by Google



— 45 -

Devtieben bettimmtoii Silen nur deotadie BMmte nod Diener aiuraateUen. Die
aiiwesonden i1eiit»«(-hen Hochsohfller ersuchen einstimmig den Vollzagsaasschoß

dfT tieut>rhf'ri Pliilufiophen I'r.iL's um die Ausarbeitung eines Mentoranduins. da«

an das M mistt-riuin für Kiiltu* und TJnttTiicht eingebracht wird, in welchem ilie

Beschwerden und Fordeiungeu der deatschen IStudeDten aufgestellt uad begründet

werden inOgeu."

(Von der k. k. Universitätä-Bibliothek in Lemberg.) Einige Daten aus

dem Znttondsberiehte fir 1905: die Kinnehmen besUnden hus der Dototion

20.000 JE* and den llatrikeltazen 7544 K. Die kinflteben Erwerboagen, Regiernngs«

und Privatgeschenke, sowie Pflichtexemplare ergaben den Jahreszawaclis von

5658 Druckschriften. 4 Handschriften und 2 Pi-M'en im Münzkabinett. Somit b»^-

läiiCt sicii der '1'nt.ilbestfnid zu Kiid.- 1905 nhne dio Seiniiiarhibliotheken uut 1^5.868

Bände Druckwerk»', 6öl Uancitiohntten, 295 Diplumata. 11.115 Pieren Manzen,

502 Medaillen, 1342 Karten und Kupferstiche. Die am 20. Febrtiar 1905 im neuen

Gebinde mit 8 Lesetftlen und einer eeperierten Autleibeetelle eröffnete Anstalt

gevrlhrte 200 Bibliothekstage, ahlte 82.800 Benfitser vnd 107J19 bentttste Bftnde,

dlTon Warden 18.066 Bände nn 5299 Personen verlielien. Hieio kommt noch der

answärtiire Entlehiivfrkehr der IIGS Bände und Hefte ergab. Der Beamten-

&tatus i'Hbtand aus 8 Mitgliedern (1 F^raktikant verwaltete die fiinf Seminar-

bibliotbeken der Universität), der Bedieuaug des Publikums standen 4 Bibliotheks-

diener snr Verfiigung. r. k~a.

(österreichlnelie Bibliothekskataloge des Mittelalters.) Die Wiener

Akademie der Wissensebaflen versendet das folgende Bandsehreiben: «Die kais.

Akademie der Wissenschaften in Wien beabsichtigt, eine Avsgabe Ton Bttcher-

TOTteichnissen an« «ier Zeit des Mittelalters zu veranstalten, und bereits seit

einigen Jahren Wfideti Verarbeiten zu diesem Zwecke getnacht. Daß eine voll-

ständige Sammlung holcher Kataloge und Verzeichnisse mittelalterlicher Hibiio-

theken in verschiedener Hinsicht von giuSem Werte wäre, leuchtet ein. Denn

diese Verseichnisse lehren ans die literarischen Behelfe kennen, die in bestimmter

Zeit» an bestimmten Orten oder Ton bestimmten Personen als BildnngeqaeUen

benatit wurden oder wenigstens benutzt werden konnten, sie gehen aisu in nnee

die Geschieht'' und Kntwitklung der gelehrten Kultur. Aber außerdem ist kaum

ein Zweig der Wissetiscli aften, Iflr weklie »ie nicht noch ein eig« iiart ie^*^ Iiit''r»'s>ie

böten durcli den Nachweis vom Vorhandensein, von der Verbreitung und von aer

Überlieferung der theologischen, philosophischen, philologischen, juristischen,

historiseben oder aneh der natnnrissensehaftliehen Werke: dem Psllographen

siebt, wenn es im Terlsttfe der üntersnchnng gelingt, die in den YerseicfaBiisen

genannten Handschriften wieder safza6iiden, ein Schatz Ortlich und seitlich mehr

oder weniger gesicherter Belege fiir seine Wissenschaft zur VerfÜgimg mnl ähn-

liche Nacliwist' dürften sich für eine urkundliche (ieschichte der Buchmalerei

and BuchaUMituttung im allgemeinen dieiiatbar machen lassen. Da in den Kata-

logen nach dem Jahre 1450 schon vielfach gedruckte Werke erscheinen, kann

sowohl die Gesehiebte des Bnehdroeks sds die Verbreitang seiner Produkte im

Wege des Handels Anfklimngen erhalten. In allen diesen Riebtangen ist das

reiche, in den alten Bflcherverzeichnissen geborgene and gesiehorte Material ooch

bei weitem nicht ausgeschöpft. In erster Linie soll nun eine Sammlung aller

mittelalterlichen Kataloge und Verzeiciinisse derjenigen Bibliotheken, welciie auf

dem Gebiet des heutigen Österreich (Zisleithauien) bestanden, veröffentlicht und

damit ein wichtiger Beitrag zur Geschichte der geistigen Kaltnr nnseret Staates
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geliefert werden. Daher erlanbt sich die kais. Akademie der WUtenschaften di«

Hitte 711 stellen, sie bei der Samtnlnni? dieser Bücherverzoiohuis«o giitie^t 'ia-lurch

70 mit- r.st utzeii, daß ihr kurze Angaben über das Vorhandensein Ton zweck-

tiieiilicben DokunieDteii, die sich den bisherigen Forsciuingeo etwa entzogen

hab«ii ktottten, miligeteilt werden« F9r die Zwecke der geplanten Arbeit keaneo

in Betraeht: vor allem eigeniliehe BficherveneiehniMe (Kataloge), du» aodi

Ankaufslisten nnd Ausleiheverzeichnisse von Österreichischen BöchersamtnlongeB

aas der Zeit des Mittelalters, aber auch alte Besitzinventare jeder Art, in»ofeni

in ihn*'!) Rncher nmii'-stlich anffjezählt werden, endlich Nekrolopien noch b«>-

stehender oder anfgtlOsier tjcistiicher Häuser und Testauiejite, wenn in ihneii

Schenkungen einzelner oder mehrerer Bücher belegt sind. Auch jede Nutii, daß

Vttd wo dergleichen Dokumente anderwifte vorhanden sind oder mit Ansticht

anf Erfolg noch sn auehen wiren, sowie der Hinweis auf weniger liehuMte.

schon gedruckte Notizen in Biuhern und Zeitschriften ond dergleichen, die dea

oben berührten Stoff behandeln oder von der einstigen Ezistens dersrtigsr

urkundlichen Quellen Nachricht geben, wären von Wert.

Indem die kai.<. Akademie der Wissenschaften alle Fachmänner, insbesondere

alle Herren Biblii>th< kare nnd Archivare um tatkräftige Unterstützung diese»

Unternehmens wärmstens bittet, betrachtet sie es als selbstrerständlich, daß die

Ühersender geeigneter Notixen in der Ausgabe gebtthrend ahi aolcbe ward«

erwähnt werden. Anch bliebe den glücklichen Findern derartiger Dokaments

selbständige Veröffentlichung nnbenommen; der Akademie liegt vor allem daiaa,

möglichste VoUst&ndigkeit ihrer Sammlnng tn erreichen.

Die Kommission

tnr Heraasgabe mittelalterlicher Bibliothekskataloge.

Härtel.
TtMprftridwt d«r ksU. Akadraii« l*r WUseatcbafteB, d. t. Vorsituadtr.*

Zn diesem Schreiben, dessen Inhalt in etninenter Weise d'-n luteresien

entspricht, denen diese Blätter dienen, hatte der Direktor des österreichischen

Instituts tnr Cieschichtstorschung, Herr Professor v. OttHnthal. di" (iiite,

der Bedaktion folgende Erläuterungen zn geben: Der Plan reicht bis in das

Jahr 1892 anraek. Die arsprfingltehe Absicht ging dahin, die Bibliothekskatsiege

des Uittelaltera, wie sie im Bnndschreiben definiert sind, ans ganz MittelearopSt

also ans Dentsehland, Österreich, der Schweiz. Polen nnd Ungarn zu sammeln

nnd XQ pnblisieren. wobei als Grenzjaiir 1500 angenommen ist und die in d^-r-

artigen Verzeichnissen enthaltenen Itiki. nabeln ebi>nfalls beriicksichtigt werdet»

sollten. i^Iit der Sammlung des Materials wurde sutorl begonnen, teils darcJi

Dr. Gottlieb (Hofbibliothek), teils durch jüngere Kräfte bei gelegentlichen wissen-

schaftlichen Beisen. Es stellte sich aber herans, da0 die Arbeit in sol^s»

Umfange sehr seitranbend nnd kostspielig wftre. So kam ea, dafi die Akademie ia

jöngerer Zeit ihr Thema anf Österreich h. srhranktc. das heifit auf die Kitaloge

nnd Bii< lierverzeichnisse von ßibliittheken, die auf dem Boden <les hcuti^^n

Österreich besteben oder bestanden, um aus diesem (iehiet das ganze Material

vollständig und systematisch zu sammeln. Geboten werden soll ein kritischer

Abdruck der Kataloge, eine knappe Geschichte der einbezogenen Bibliotheksa

nnd vollständige Verseiehnnng ihrer Literatnr and Indieea mit mOgliebster

Identifixiemng der in den Katalogen anfgeffthrten Werke. Die Einschrinkvog des

Planes besieht sieh nor anf die rinmliche Aaedehnnng. Die kaiserUeho Akadeoi«
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boflt fibrifenst diB dieses Unternehmen von den auswärtigen Akatiemlen tbenfalls

anfgenommen werden lud ao doch im vreprftDgUch geplanten UmÜMige Migefihrt

werden wird.

VEREINS-NACHRICHTEN.

Einer l^inludung des Vereines folgend hielt der Sekretär de» Osterr.

niebtologisefaen InatitntM Profeeaor Dr. Bndolf H • b e r d ej am IS. Jlnner «ioes

Vortrag fiber die in den Jahren 1908 nnd 1904 In Epbeane anigegiabene Biblio-

thek, die nach d'^w. Prrtkonenl Ti. Jalitis Oelsas Polemaeinos benannt war. (Vgl.

M. d. n V. f.h. VIII. 214 . Di*' Rrsnitate der ürahnnjjen prninplichtt'n nicht nur

das Gebäudt» mit Sicheriieit zu benennen, sondern auch durch verfjleichende

Studien Schlüsse xa ziehen, die unsere Kenntnis römischer Bihliothf^ksarchitektur

and römischer Bibliotiieketechoik wesentlich erweitern. Eiite ausführliche Dar-

legung ateht tu hoflientlicb nicht alliaferner Zeit in Aueicbt. ein ?orUnfiger

Beriebt findet eleh im Anxeiger der Wiener Akademie d«r WiaaeniciiAften

1905, Nr. XVII. p. 81 ff, wiederabgedruckt in den Jahreaheften dea österr. arch.

Iiistitutt»s VlU Beibl. Sji. 61 IT.). All dicker Stelle mögen nur jene Teile des

üb*!raus anregenden Vortrages hervor^jehoben werden die geeignet sind, unsere

leider nocii sehr begrentte Kenntnis dea antiken Bibliotheksweaes mehrfach zu

erg&Dsen.

Die Ton Tiberiva inline Aqaila dem Andenken aeiuea Vntera dea Pro-

kwanle Tiberina inline Celans Polemaennna gewidmete Bibliothek wnrde

etwa 110—120 Ch. in Epteena erbaut. Sie stand an einem kleinen Platz ira

Sndnst»'!! der griechischen Apora. von dfm eine fiinfstufige Freitreppe zu ihr

fülirtf». iMe zirka 18 »» breite Fassade batte 3 Türen, durch die man iu den

16'5 m breiten und 15 m tiefen Büchersaal crut, der mit Ausnahme des einer

4*5 m breiten Apaia ßanm bietenden Hintergrnndea Ton geraden Wftnden ge-

bildet war. Ein meterhoher Sockel diente ala Baaia für eine an drei Seiten nm-
lanfende rein dekorative Inn n Architektur und verhinderte gleichzeitig die Bo>

nfitzer am freien Zutritt zu den Bflcherschränkeu, die in nischenartige Vertiefungen

der Wände eingesetzt ije 10 in 3 StockwerkoiO nur von rückwärts zugätiglich

waren. Fensler im ersten und im zweiten Stockwerk boten ireniinendes Licht.*)

Die Wände mit den Bücherschr&nken atellten aber nicht zugleich die Au6en>

winde dea Gebindes vor; von diesen waren die Bflcherwinde noch durch einen

in der Lage am Bergbange begrflndeten Trockengaug Ton 1 m Breite getrennt;

ein beaciitenswerter Beitrag lur antikoii Bütherhygiene. Die Nischen, in welche

die zur V^erwahrung der Bfichprrtdlen bestimmten Schrfinki" eini:<'fiigt waren (vgl.

Digest. XXX. 41.0. „b i b 1 i (» t h e c i s p a r i e t i b u s i n ii a e r e n t i b u s")

sind 2-& IM hoch, 1 m breit, 0 5 m tief, boten also, wenn wir mit Dziatzko

(üntera. Gb. anagew. Kapitel d. ant. Bnehwesons) 170 Bollen pro 1 m> snnehmen.

^ etwa 14.000 Bollen Banm. Der nördlich der beiden Trockenginge gelegene
Kaum fQbrt an aeinem Westende in eine unter der Apsts gelegene Orab>
kamnier, die einen wohlerhaltenen Sarkophag — offenbar den des Celsus —
l>>rgt. Dieae Verbindung von Bibliothek- und Grabanlage iat analog dem aonat

*) Darin bedarf der BekonstraktionsTeranoh Prof. Niomaana, der Ob«t-
l>«ht annimmt, einer Korrektor.
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hinfig bezeugten Anschlüsse von Bibliotheken mit TempelD aufzufassen; eine

genm entsprechende Parallele bietet die vun Dio von Prusa in seiner Vater-

stadt errichtete Anlatre iPlin. Kp. ad Trai. 81, 7.). Die charakteristischen Meik-

male des epbesibchen Baues eriuOgiicbeu eine Anzahl von bisher nur verniQtaogs-

weiM fltar Bibliotheken in Anepracfa genommene Buwerke mit Siefaeibeit ili

•olehe in etweieen and nneli eine gewiese Entwicklnng dee Bantypni anlini*

zeigen. Die Bibliuthek vün Pergftmon (Bohn, Des Heiligt, der Athene Nik. Pol

1885) entbehrt ihrer Entstehunpsieit pemäß noch der prnnkvollen Innenarchi-

tektur, 'leigt aber sciion den unilanftMiden Sockel für die Bücherregale, die aller-

dings hier nicht in die Wand eingelassen, aunderu frei aufgestellt waren. Dem

Trockengaiig der CeUuibibliothek entspricht es, dafi die Soekel «tw« OS m tob

den Winden «bgerflekt eind. Nnr dnreb des Fehlen diese« Troekengeoget, des

eiob ene der Lege enf freier Fl&che erklärt, nntereeheidet sich von der Cslsns*

bibliothek der Hauptsaal der sogenannten Hedrianstoa in Atiien {-^jm-'.xi rfj;

apj(. It^'.p 1885). der von verschifdenen Seiten vorgeschlagenen Identifikation roii

der von Pansanias (I. 18. 9.,' besciniebenen Stiftung des Hadrian . Eine weitere

von Prof. Heberdfjr zur« Vergleicii herangezogene antike Bibliotiiek ist der von

dem frensOaiechen Arehitekten Albert Bella anfgefendene Ben in Timgad (Algier),

dem römiechen Thamngadi, der mit eeiner Konstruktion nnd eeiner aUerdingi

nur fragmentarieeh erhaltenen Inidlrift THHCAE) die Yernmtnng, ihn alt

Bibliotliekbau anzusprechen, fast zur Gewispheit macht. Kr stiinint mit der

Celsusbibliothek in 'it*r Säii 1<^! a; rhitt-ktni , den Schrankiiischen und d»^in Sockel-

bau iiberein, unterscneidet sicti je^ocli von liir dun h den Mangel eines Trockengaoge«

nnd — besonders charakteristisch — dadurch, aaii die Bücherschränke dar^

Treppen mit dem Bflehercaal Terbnnden waren» nnd damit eine Eigenart der

Bibiietbekeverwaltnng andeuten, die etwa dem modernen open-ahelTee^jrttem d«r

Eegl&nder entspricht.

Iit-i aufsclilußreiolie Vortrag Prof. Heberde}'», der auch durch Planskinei'

und ski( [-tiM |i»' L^^r^l^']iuIlgen das Verständnis des Auditoriums t rieicliterte. wurde

von den üunkbüieu Hörern mit herzliclieui Beifall aufgenommen, der sich wieder-

holte, ala der yoreitiende, Begierungsrat Haas, dem Tortragenden in wanaee

Worten d«i Dank dee Vereinee aneeprach.

Unter dem Vorsitz des Obmannes Hofrat v. Karabacek fand am 19. Jinstf

eine A n s s c Im ßs i t zu n g statt. Die Tajjesordnung bestand infolge einer .AnregtiDg:

Dr. Hniiuielbaur'ö in Vorschlägen zur eveniueli^'n Veranstaltung einer Fest-

versanimlung aus Aulaß des zehnjährigen Bestandes des Vereines. £in engeres

Komitee wnrde beanftragt, konkretere Vorschläge sn eretatten.

PERSONAL- NACHRICHTEN.
Dem Direktor der Uuiversitäts-Bibliothek in Prag Dr. Richard Kukal»

und dem Bibliotbeksvorstaud der kunsthistorischeu Sammlungen des allerhöchsten

Kaieerhaneea Dr. Heinrich Zimmermann wnrde der Titel einee Begierungt-

rate« Terliehen. An der HofbibUotbek worden der mit den Titel nnd Charaktw

einee Knetoe bekleidete Skriptor Dr. Heinrieh v. L e n k sn Bnrgbeim nnd Geat-
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heim and d«r Skriptor PrintdOMDt Dr. Bndolf Geyer s« Kustoden erster

Klasse, der Skriptor Johann K 1 n e h und die Amannensea a. o. TTniTenit&tt-

Professor Dr. Alezander Weil Bitter t. Weilen, Dr. Bndolf Beer, Doktor

Theodor Gott lieb nnd Dr. Alfred Daabravra zu Kustoden zweiter Elass»»,

die Assistenten Privatdozent Dr. Rudolf B r o t a n e k, Privatdozent Dr. Bobert

Franz Arnold und Dr. Friedrich Kgger von Möüwald zu Kustosadjankteu

niid die wissenschaftltciiea Hilfsarbeiter Dr. Ferdinand S c h e r b e r, Dr. Itldmuud

Groag, Dr. Friedrieh Kraelits von GreifenhorsI» Dr. Hans Tonllük nnd

Dr. Ivan Prijatelj sn Assistenten ernannt — Der Knstos der UniTenltits-

Hibliothek in Pra|f Josef TrnblAf feierte im Herbst v. J. sein vierzigjähriges

DieDstjubilänm, woran seine engeren Kollegen und die akademischen Kreise Prairs

lien lebhaftesten .\nteil nahmen. — Der Anianuensis an der Bibliottiek der

Technischen Hochschule in Wien Dr. Heinrich BOttinger wurde zum Hof«

Offizial an der ersherseglicben Eaustsnnimlung „Albertina* ernannt. — Der mit

den Titol eines a. o. Professors bekleidete Priratdosent an der Tedbnisehen

Boebsebnle in Wim nnd Attisteat am Natnrhiatorisehen Hofmnseam Dr. Angnst

Bohra von BOhmersheim, bisher schon mit der Leitung des österreichischen

Kegionalbnrans für die internationale nsitarwissenschaftliche Bibliographie betraut,

wurde extra statom zum Ku^tosaiij unkten der Hofbibliothek ernannt. — Der

.Aüaistent der Hofbibliotbek Dr. Arpad Weizlgärtner wurde in gleicher

Kigenaehaft an das Kunsthistorische Hofinnsenm Torsatst nnd d«r Eonstroktonr

der Teehnisehon Hodisehnle in Wien Privatdosent Dr. Hermann Bgger snm
A>sistenten der Hofbibliothek ernannt. — Zn Praktikanten wurden ernannt an

der Universitfits-Bibliothek in Wien der Paläontologe Dr. Oskar Bitter v. T r o 1

1

and an der Onirersit&tS'Bibliothek in Graz Dr. jar. Karl Bieloblawek.

Am 30. März 1906 feierte Professor Moritz Steinschneider in Berlin

seinen 90. Geburtstag. Als eminenter Kenner dt-r arabischen und der hebräisciien

Literator des Mittelalters hat sich Professor Öteinschneider, der ein gebürtiger

östomiehar ist, Tor allem als Bibliograph einen Namen gemaebt. Man kann

wohl sagen, daß er einer der ersten jfidisdien Gelehrten war, die mit dem Bttst-

leog moderner wissensebaftlicber Kritik den großen Komplex arabischer, ror-

zfiglich hebräischer Literatur durchforscht haben, der so lange ein Monopol

talmoilistischer Velleitäten gewesen war. Mit dem Abschluß des von Neubauer

begonnenen Katalo^es der hebräischen Handschriften der Bodleiana hat er sich

in die bibliographische Wissenschaft eingeführt. Diesem Werke folgte die

kritisebe Anfiiaiehnang der Hebraiea in Mfincheo, Leiden, Hamburg, Berlin. Zwei

•efnar spedell bibliographischen Publikation«! sind ala Beihefte dea Zentral-

blattes fflr Bibliothekswesens erschienen. „Die arabischen Übersetzungen aas dem

Griechischen" (V. 2, nnd XII.) und „Vorlesungen über die Kunde hebräischer

Handschriften, deren Sammlungen und Verzeichnisse". (XIX.) Eine Bibliographie

der earopäischen Übersetzungen aus dem Arabischen erschien in den Sitzunga-

berichten der Wiener Akademie. Die Zeitschrift nHebrftische Bibliographie*

wnrda von ihm in Jahre lfl58 begründet nnd bis inm Jahn 1881 von ihm

geleitet So weit anch das Feld seinsr Arbelten abgMtedct ist» so hat doch der

Kreis der wissenschaftlichen Bibliothekare alle Ursache, den ehrwürdigen Hann

als einen Patriachen seines engeren Wissensgebietes tn feiern.

4

Digitized by Google



— 50 —

VERMISCHTE NACHRICHTEN.
(Aaktionen.) Vom 15. bis 17. März wurde die Bibliothek des BndipMler

Sammitrt G. v. Euiich in Anwesenheit ihres bisherigen H-^sitzers Ti<n d'-^

Wiener Firma Gilhofer Ilanschburg versteigert. Das deutsche .Antiquariat wm

zahlreicii vertreten, von österreichischen Instituten beteiligten sich die Hof-

bibliotbeif, die Universit&ts-Bibliotbek und das b^Jhiniiche Gewerbemaseam, Ton

dettticben AniUlten die königliche Bibliofhek in Beilin nnd das GennuiMh«

Mneeam in Kfinberg nn der Versteigernng. Unter den Hnndsdiriften enidtee

ein „Roman de la Rose" (1610 iT). böhmisches „Psalteriom com cauticis*

(1210 A') und ein „Livre d'Heures a Tusage de Metz" (2200 K) die höchsten

Preise. Der Krlüs der Handscliriften betrug 12.710 A', der der Miniaturen 27,SS K

Vuo den meist wenig gat erhaltenen Frähdracken riefen einige Fragmeute der

ersten Mainier Frctse einen lebhnften Wettbewerb berror. Kin Blntt dei Catbe*

lieon wnrde nm 184 JT nach Ifflnchen, je S nMemraenbingende Blitter des nar

in Hfini^en and in London vorband eneu Donatfragmentes erwarb die königliche

Bibliothek in Berlin um 3530 A*. Kin „Taschenbüchlein aass ainem Closter in dem

HieBs" (Augsburg, Otmar, 1512-, dessen Holzschnitte nach der Art «ier Livres

d lieures mit Deckfarben gemalt waren, erzielte 1520 A', die Brünner ( 1488) Aus-

gabe der ungarisciieu Chroniii des Thuröcz 240u AT, die Aagsbarger Aoigabe

2060 die Wiener (1534) Ausgabe 480 JT. Yen anderen Wiener FzQbdndtea

braebte dae »Stamm- oder GeeeUenbfleblein" Dnvid de Keckere 144 JZ; da im

Katalog etwas vorschnell als Unikum bezeichneter Druck Singrieners aus dem

Jabre 1526, Christnph Rüioltrs „Künstliche Recbnung", von dem Berlin uni

London je ein Exemplar besitzf ii, 620 A'. Der Erlös der Frühdrucke betrug

25.069 A'. Für die Neigungen des bisherigen Besitzers war eine große, die Buch-

ge&chichte in allen ihren Zweigen berücksichtigende Sammlang charakteriftiMli,

die nun um den Betrag Ton 18.910 K in alle Welt — Tomelimlieh'nacb Heiland

— rerkanft wurde. Der OeeamterlOt der Sammlung betrug S5.028 K^.lm Aa*

Schluß an die Versteigerung der Kupferstiche aus dem Nachlaß Dr. Alois

S p i t z e r's wurden auch die wertvollen Bücher dieses Sammlers von der Wiener

Firma C. J. Wawra am 28. März d. J. versteigert. Dif Sammluncr bestand aus

einer Keihe vorzüglich erhaltener Uohschuittwerke aus deutschen und italieniscbeD

Offisinen des 16. Jabrhnaderts. Die 174 Nummern liblende Sammlm^; enislte

einen BrlOs von 17.087 K.

Im zweit«u Jahrgang des „ArcbiTs für die Geschichte der Diötese Litt*

ferOlfentliebte Prof. Dr. Kontad Seb iffm ann einen sehr leeenawerten An&ats dbsr

»OberOeterreichisebe Bibliotheken nnd Archive*. Der Anftatt elellt eine Isider

nur zu kursorisch gehaltene Übersicht über da^ historische Bibliothekswesen

OberCsterreichs dar. und umfaßt nicht nur die Aufzählung der natürlich zumeist

in Betracht kommenden geistlichen Bibliotheken, sondern bringt auch i^^^

dankenswerte Daten über die zahlreichen vornehmlich adeligen Privatbibliothekeu

der Frovini. Der Terdienstrelle Yerfaaier wtrde aidi nodi mehr den Dank aUir

erwerben, denen die Erkenntnis der bistoiisehen Bfieberknnde am Henen UeSU

wenn er seine Studien in einer bestimmten Sichtung fortaetten wollte: in der

Ein geiällig ausgestatteter und reich illustrierter Katalog aoterrichtet

auf das genaueste über die Sammlung.
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Aufdeckung der GrQndungen und der Schicksale der Pfarrbibliotheken, über die er

tchon in der wrliegend«» Sehrift einige interessante Daten bringt (S. 20 n. 4.)*

Abbildungen dreier StMlsbibHolbekaelle, deren einer (Scblleibneh) eine Kopie des

Prankeaales der Wiener Hofbibliotliek darstellt, bedeuten einen aneprediendeo

Sebmnek der gnt orientierenden Scbrift.

Die Flntfernung Ldopold Delisles aas der franzOsiPclien Nationalbibliothek

hat in Amerika ein Seitenstück gefunden. Einer der ausgezeichnetsten Biblio-

thekaic der Vereinigten Staaten, der Direktor der Neajorker Staate iiibliotbek,

Mr. Melril Dewey, worde geswungen, um aeine Entlassung ansnsndien. Die

noTeifiivUehen Verdienste, die der gebildete nnd tatkriftige Mann am das

unerikaniaebe Bibliothekswesen sich erworben hat, die internationale Bedeutung

seines Namens, mit dem das vielbewunderte und vielbekämpfte Detimalsystem

der Matei ieiiklassifizierung verknüpft ist — alles da« fiel nicht mehr in die Wag-

schale, al8 eine Keihe einflußreicher jüdischer Familien Newjorkg zur Anzeige

brachte, Dewej «tehe an der Spitze einer Gesellschaft, die grundsätzlich keine

Inden nnfnebme. Man wird den Znaammenhang zwiaehen den Geaehmaekariditangen

den Privatmannes nnd den Pflichten dea Staatebibliothekara nmso sebwerer

begreifen, als es von niemandem bestritten wurde, daB sowohl judische Leser

wie jüdische Beamte der Staatsbibliotliek sith jederzeit des bereitwilligsten

Entgegenkommens Mr. Dewey's erfreuten. Vertrauenskundgebuiigen zalilreicher

amerikanischer wisseusciiattlicher Vereinigungen für Mr. Dewe}', sowie seine

gelungene Recbtfertigungsrede hatten nur zur Folge, daß die staatlichen Behörden

ihm dankten, aber anf aeiner £ntlassnng beharrten — dieaelben Behörden, die

CS Negern nicht geetaftten, mit Weiften in derselben WagmiUaaae in reisen. Daß
die Afliren Delisle und Dewey — jene ein Fall unwürdiger Gönnerschaft, diese

ein Akt bornierter ünduldsaii)keit — sich [gerade in Republiken zutrugen, dl*-

neuerdings wieder als Hort der wahren Freiheit ausgerufen werden, spricht nicht

gerade günstig für das Ausmaß persönlicher Selbstbestimmong, das dem Indi-

Tidnom in den eegeaannten Freieteiten anerkannt wird. Anf alle Pille aber

tragen aolehe wiUkflrliehe Mafiregela nieht dasn bei, das oboebin sehen sehr

bescheidene Selbatgefthl der Bibliothekare wesentlich in stirken.

Mr. Aksel G. S. Josephson von der John Crerar Library in Thicago

sendet uns eine kleine Broschüre, die nicht melir und nicht weniger dar-

stellt als den Prospekt eines intern-ationaleu bibliographischen
Inatitnts. Dieeee Institut ist noch so weit von seiner Orfindung entfernt,

daB aein einsiger Fonde vorlinfig nnr ana dem warmen Wunsch Mr. Josephson,

ea tn gründen; besteht Der Aufruf ist sehr geschickt geschrieben und beruht

wesentlich daraaf, sn beweisen, daß eben aus dem Mangel verläßlicher Biblio-

graphien so viele unsterbliche Werke ungpschrieben, so viele wissenschaftliche

Probleme ungolöftt bleiben. Ohne diesen ('h i^idchen Optimismus Mr. Josephson

in allen Punkten zu teilen, muß man zugeben, daß gute Bibliographien ohne

Zweifel den Mechanismus der geistigen Arbeit wesentiich erleichtern würden.

Ob der' Beicbtnm an Bibliotheken oder die bisherigen wissenschalllichen

Leistungen Amerikas es gende befürworten würden, die Zentrale dieoCB Zn-
kunftsin stitntes in Amerika zu errichten — für Mr. Josephson kommen nur

Chicago oder Newyork in Betracht — darüber ließe sich streiten. Eine prinzipiell

wichtigere Frage wäre es, zu untersuchen, ob denn die große Bequemlichkeit

4*
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des ArbeitsappantM, die Bibliographien tut Folge beben, widdicb eo eitfeiiend

raf die gelehrte Produktion wirken würde. An Brftnel vnd ieliiem biblio-

graphiichen Institut ist die gelehrte Welt — darfiber kann heute kein ZwetM
besteben — aclitlos vorübergegangen, und nichts berechtigt, an die Verpflanziin?

eines ähnlichen Instituts nach Amerika größere Hoffnungen zu kuüpfeu. Ernste

Gelehrte schaffen sich ihre private Bibliographie selbst, ohne diese Mühe als

lAhmond ni empiaden, dn die Kenntnie der betreffenden Ltteretar eieh nlUMieli

im Forteehreiten der Arbeit einstellt nnd ergintt. Hr. Josopheon wird in seiner

Heimat, dem gelobten Lande der Bibliographien, ohne Zweifel GOnner seines

Vorschlages finden. Bs mQssen allerdings TermOgende Gönner in jedem Sione

des Wortes sein ; denn die Millionen spielen in dem Aufruf Mr. Josejthson s ein?

fast beängstigende Rolle. Und der leise Zweifel regt sich, ob soKiie enoruje

Summen nicht für andere Zwecke ersprießlicher verwendet werden könnten.

Unter den von der Londoner Firma Pickering and Chattu vor

kurzem erschienenen Katalogen ihres antiquarischen Bestandes nimmt oiiüe

Zweifel der Katalog „Englisli Literature. uoted bibliographicaliy aud biogra-

phicallj" den ersten Rang ein. Kr gibt nicht nur dem Sammler eine Reihe schfttz-

barer Winke,, sondern gibt auch dem Literarhistoriker sehr nätzliche Aafscblfis««.

da er sorgflUtige Bearbdtungen ganser Idteratnrgrnppen nnd Bio- wie Biblie-

graphien von Schriftstellern enthftlt, die man aneh in modernen und nmfluif-

reichen wissenschaftlichen Darstellungen Torgebene suchen wird. Der Katalog ist

504 Seilen stark und kostet 3 6 cf.

An Stelle des rerstorbenen Hofrates Heinsei wurde der Direktor des

inetitnts für österreichische Gesehiohtsforschnng, Profeesor Emil t. Otton-
thal in die von der Akademie der Wissenschaften gebildete Eomnriseion inr

Heraasgabe der Bibliothekskataloge des Mittelalters berufen.

Der Grazer Privatdoxeot und frühere Beamte der Hofbibliothek Dr. ^'ikoUns

Bhodokan akie bat einen Katalog der aethiopisehen Hendsehriften dieaee InsHtttts

der Akademie der Wiseenediaften ttberrdieht»

Anf Grund archiTalischer Studien gibt Professor Dr. M. Grolig eine

Übersicht der protestantischen Literatur, weiche zwischen 1585 und 1630 die reli-

giöse Lekttre der Einwohner von Hlriich-Traban bildeten. Jahrbnoh d. OeeeUieh.

f. die Geecb. d. Protestant, in Österreich. 1906. S. 122—141.

Da einige Unrichtigkeiten in der ersten Tabelle, die Dr. Schubert in

seinem Aufsatz , Ziffern und Streiflichter zu einigen die k. k. Bibliotheks-

beamten betreffenden Standesfragen " angefertigt hat, den Wert dieser verdienst-

vollen Zasammenitellang beeintriebtigen, wurde der Redaktion von lablreiehea

Seiten nabegelegi, eine richtiggestellte Tabelle sn publiiiere«. Die BrfllUnog

dieses Wnnschee hingt anssobließlich von den Beamten selbst ab, die gebeten

werden, die genauen Daten, soweit sie von den Daten der Tabelle abweidiea^

schriftlich nnd so bald als möglich der Bedaktion bekenntzugeben.

••«aklMrl Ot.O.A. Ot««»!!*
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MITTEILUNGEN
des

Österr. Vereins für Bibliothekswesen.

X. Jahrgang. April-Hai 1906. Nr. 2.

Ans steirisehen Missalien des 14. und 15. Jahrhunderts.

Unter den Handschriften der Universitäts-Bihliotht k in Graz befindet

sich auch eine ansehnliche Zahl solcher litargnschen Inhaltes, was ja mit

Rücksicht auf die Entstehung- dieser Sammlung leiciit begreiflich erscheint.

Daß in dieser Gruppe von Handschriften tu ch manches Kleinod verborgen

ist, dessen Glanz und Bedt-utung- erst allmählich ans Tageslicht kommen,

find»'t seine Erklärung darin, daß im allgemeinen die Erftrschung der

liturgischen Handschriftonbostfinde in den Bibliotheken noch etwas rück-

ständig ist und daß sie meist nur von einem bestimmten einzelnen Gesichts-

punkte aus in Antrrill genommen wurde. So ilürfen wir also auf diesem

Gebiete im al!ir*meinen, wie im besonderen noch manchen glücklichen Fund

erwarten und in der Tat ist in der Grazer Uiiiversitäts - Bibliothek vor

kurzem von Peter Wagner ein Graduale (I. 807) entdeckt worden, das sich

für die Kenntnis des Choralgesanges im 12. Jahrhundert als aoflerordeutlich

wichtig erwiesen hat. ^)

Einen sehr beachtenswerten Bestandteil der litmgtschen Handschiiflen

der Grazer ünfTersitftts-Bibliofhek bilden aach die Hissalien. Ist ja doch

das Missale neben dem Breviarinm and dem damit eng zosammengehOrigen

Psalterinm das «Hanptbnch* für die kirchlichen Handlangen des Klenis

Unter den Handschriften der alten Kloster-Bibliotheken nehmen die Missalien

nicht nur dorch ihre Gr{)0e, sondern aach durch ihre anflere nnd innere

Aasstattong eine herrorragende Stelle em and mansher Pfarrer des Mittel«

alters mag in seiner ländlichen Einsamkeit das Missale als seinen kost-

barsten Schatz angesehen haben, mit dem sein ganzes Fühlen and Denken

') Vgl. Peter Wnirner. Neumenkmide, Freiburg (Schweiz). 1905 = CoUec-

tanea Friburgeiisia, 15 (ii. F. 6), S. 31, Wngner erklärt hier (Anm. 1 , es sei

nvielleicht das allerwicbtigste Dcukinal der deutschen Traditioo, das sich aus

dem Mittelalter auf aasere Zeit gerettet hat*.

^ Vgl. Wilhelm Biambaeh, Psalterinm. Berihi, 1887 -=» Sammlaag biblio*

thekswiiseBechafllieber Arbeiten. Hg. von Karl Dsiatiko, 1. Heft, 8. 8.
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iiniii; verwachsen war, denn an ihm reihton sich jahraus jahroiu seme

Lobonstage wenig reich an Abwfch.slnnir auf. Wie im Kanon des Missales

die hohe Politik der Kirche sich gelc^'i-nUich wiederspiegelt, so hat der

Besitzer des MeßluKiu's trek'gontlicli darin Zeitereignisse, namentlich wenn

sie besonders schwer auf dem Lande lasteten, oder örtliche Begebenheiten

anfgczi'ichnet. Wir sehen in mancher solcher Eintragung, wie etwa in der

des Pfarrers Jakob Gerold von Knittelfeld, von der noch ausführhcher

die Rede sein soll, die Geistesrichtung eines solchen Dieners der Kirche

sich förmlich vor unseren Autren entrollen. Auch die Kui:>t. >uwohl die

Malerei wie das Kunsthandwerk, ist an der Herstelluiig des Missales in

der Regel beteiligt, mag auch nur ein einfaches Kan<»nbild den Band zieren.

Aber gerade diese Kaiioiildlder w»M-den sii h noch einmal als sehr wertvAll

erweisen, um einen bestimmten Typus der Miniaturmalerei eutwickluisgs-

geschiclitlif h dar7,ustellen. Gerade dadurch, daß das Kanonbild durch die

Überlieferung an bestimmte Grenzen gebannt ist, läßt sich zeigen, wie da.«

Anwachsen des Verständnisses für die Anatomie der Körperlormen. für

den Ausdruck des Schmerzes und der Gemütsbewegungen einen Fortschritt

der Individualisierung mit sich bringt. Daza bedarf es aUerdings einer

reichen Sammlung solcher Bilder ').

Die Missalien der Qrazer Üniyersitäts-Bibliothek vom 12. bis zum

1 , Jahriiiindert bieten nun in mehrfacher Hinsicht für die Geschichte des

Buchwesens lehrreiche Aufschlüsse. Vom Missale in Folio-Format mit schön

gepreßtem Lwdereinband, Beschlägen und mehr oder weniger zahlreichen

Miniaturen auf Pergament bis zum Oktav-Missale des angehenden 15. Jahr-

hunderts, das auf Papier geschrieben ist, an Stelle der Miniaturen ein-

geklebte farbige Holzschnitte, darunter auch ein Kanonbild enthält, und im

genannteD Jahrhundert nm 60 Pfennige gekauft wurde (1.-896), sind Bei-

spiele Torhanden. Ich beschrftnke mich auf einig» Missalien des 14.

15. Jahrhunderts.^)

Unter diesen überragt alle an Ausstattung das Miss als, das in der

«weiten H&Ifte des 15. Jahrbnoderts im Besitze des P&irers Jakob Gerold

in Knittelfeld in der Obersteiermark war (III. 74, alt 87/18 f). Es isi

ein Folioband (41*8 : 31 cm) von 862 PergamentblAttem, einheitlich in

Adalbert Ebner, Quellen und Forschungen zur Geschichte und Kunst-

geeehiehte des Missale Bomannm im Mittelalter. Iter ItalieiiBi. Freibarg i. Bm

1896, 8. .429 -454.

*) 0er mehr feierliche Doktas dieser Handsehriften läßt eine genaue Zeit-

begtimmung oft nicht zu. es kann eine ganze Anzahl von Jahrzehnten zwischen

ähnlichen UandstJiril'len di»"PPr Art liepeii. Die von mir im Texte erwähnten

Beispiele gruppieren sich ihrem Öchriftcharakter nach im aligeiDeinen Ufa du

Jahr UOO.
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gotischer Minuskel geschrieben, nnr der Kanon ist wie gew«")hnlich mit

größeren Budistabon eingetrairt n. Dem Srhrilkharakter nach ist die Hand-

schrift an dtm Anfang den 15. Jahrhunderts zu setzen. Die Mcdodion sind

in Quadratnoten geschrieben. Das Missale enthiilt /w» i i^an/seitige Miniaturen,

•ein Widmnngsbild (Bl. 1 a) und ein KanonblM (Bi. 179 6) — letzteres

von besonderer Bedeutung — und eine große Zahl kleinerer Miniaturen in

den Initialen nüt ausgedehnten Randarabesken. Der Holzdeckeleinband ist

mit braunem Leder überznsjen, das gotische Randleisten in verschiedenen

Formen und Stempelpressungeu aufweist, unter letzteren die Synil»ol»' der

Tier Evangelisten und den Christuskopf. Die Pressungen waren teihveiso

vergoldet, doch haben sich davon nur Spuren erhalten. Sowohl auf deiji

Yorder- wie auf dem Hinterdeckel sind auch Namen eingeitreßt, die nur

noch teilweise lesbar sind. Auf dem Vorderdeckel lautet der eine jedenfalls

Maria, der andere wahrscheinlich Jesus, auf dem Hinterdeckel lese ich

noch ein „paule" und ein „wolf*. Als Schutz und Zier der Buchdeckel

.sind je vier Messingecken angebracht worden— eine davon fehlt — und je eine

Bnckel auf dem Vorder- und Hinterdeckel. Die Riemen der beiden Schließen

Xehlen. Die Messingecken sind ebenfaÜB in gotischen Formen gehalten,

4ie Wfiflen die am Schlüsse nicht vollstfuidig aasgeprägte Inschrift ,0 mater

Dei miserere mei" auf, die Messingplättchen d«r Schließen auf dem Vorder-

deckel enthalten den Spruch ^S. Maria ora pro*, auf dem Hinterdeckel

«in «Ave.* Der Einband, der leider mehrfach beschädigt und beschmatst

ist, hat infolge der guten Auswahl und AnordnnB|f; seinw Pr688img€^

«hemals gewiß einen stilvollen Eindruck gemacht.

Nach einer Eintragung auf der Innenseite des Yorderdeckels gehörte

4a8 Hiuale m Jahre 1477 dem Pfarrer Jakob Gerold in Knittelfeld,

4er in dem genannten Jahre in den Besitz der ffanre St. Johannes des

T&nfers in Knittelfeld gelangt war.

Im .Jahre 1481 schenkte er es dieser Kirche sogleich mit einem

Kelche, irie eine zweite ebenfalls von seiner Hand herrührende Eintragong

. an derselben Stelle- besagt "Wie die Handschrift in 4en Besitz der Grazer

UniTersitftts-Bibliothek gelangte, Iftfit sich mit ziemlicher Sicherheit fest-

^
«teilen. Sie ist jedenfhUs zu einer Zeit^ da man sich nicht mebr . eines ge-

schriebenen, sondern eines gednickten Missales bediente, von Knittelfeld

in das Angnstiner-Chorherren-Stift Seckan gekommen, denn die Stsdt^rre

in KnitteifeM war, wie wenigstens Sonntag angibt^ jnit Seokaner Chor-

berren besetzt Dali Gerold selbst anch OioriierT war^ ist IfreOich' nicht

gans sicher erwiesen, aber anch nicht nnwahrscheinlich. Kr hat t4S0 lüs

>) Vgl. J. y. bouutag, Kaittelfeld in Obersteiennark. Gr&tx, 1044, ä. .22

bis 28. . . . . i

1*
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Anf der Rückseite des zweiten Blattes hat Gerold sp;it*^r noch m-
schieilone Bestimmungen über die Abhaltungr von Ex^quien eiiigetraeon.

wobei besonders auch der Mitglieder der Familie Gerold gedacht wird.

Er utitersrhroilit sich : Egu p[rae]fat[us] Jacob[ns] Jerold[us] doct*:*r.

Auch im Kalcndariiim und in späteren Eintrag-unir'^n nni Schiasse der

Handschrift werden Jakob Gerold und andere Glieder seiner Familie erwähnt.

Die Gelehrsamkeit, mit der sich Gerold bemäht>, die Etymologie des

Namens Knittelfeld festzustellen, wandelt freilich nicht auf fntchtbarem

Boden, Seit der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts erscheint der Ort

nrkimdlich bereits als GhoTtelaeldo ^ Wahrscheinlich rührt die Namen-

gebung davon her, daß man aus Pfählen (Knütteln) eine Schutzwehr gegen

Wassergefahr errichtete. Die bei Knittelfeld lokalisierte Sag^S Twa einem

See-Ungeheuer seheint darauf hinzudeuten. Bei der Erklärung von OrU-

namen ist allerdings — wie bekannt — Vorsicht sehr am Platze.

Neben den historisch-topographischen Angaben, die freilich fast nar

insofern Wert hal»en, als sie die Kenntnisse eines gelehrtui Pfatrers jener

Zeit auf diesem Gebiete , beleuchten, verdient .die Bemerkung über die KiHA*

iodiistriii in KnittellBld Beaohtanf,

Ein Ereignis» das vorher und nachher sich oft wiederholend das Xsni

in Not jinid die 'GcmiKer in Anfregnng' Tsrsetste, hfit anch im Misial«

Gerolds Eingang gsAindsn, dsrTttrkensinfjdlTom Jahre 1480. Gerold schMeii

ihn nur nüt wenigen Worten. Aber di^ KUgan Aber die entsetiliöh« Tfirk«uiol

dieses Jahren kehren hftnfig wieder ^*); Ancb der in diesem Jablre znm

Propst nnd Arohidiakon erwihlte Johannes Dlrmbergcr (Dorraipeigei) i>

8eckaa gedenkt in seinen BSntragungen in ein klebies Breviarinm (Ibll« !•

1656, Bl. 800 b) der Tarkengrenel am 8t-Afra-Tage (7. August) 1430

Man fiBliIte sich kirehUchsrssits yeraplaftt^ «nch beim MeBoi^er Abhilft

gegen die Tflrkengefiihr zn erflehen nnd so ' ist s. B. in drei Htssalien

nachträglich die »Missa contra tarcos*' oder, wie ein andermal die Über-

schrift lautet, die „CoUecta contra paganos et turcos* aufgenommen worden.

Ihr Wortlaut im 15. Jahrhundert ist folgender: Omnipotens sempiten»

deus, in cuius manu sunt oninium potestates et omnium iura regnonun,

respice iii auiiiiuni christiaii irum, nt gentes (paganorura et) turcoruni, ^üae

in sua ferocitaie coiilidunt, dexterae tuae poteutia couterantor.

**) Joseph Ton Zahn, Ortanameobuch der Steietmaik im Mittelulter. Wici'»

1893. S. 102.

Tgl. Frans llwof. Die Elaftlle der Osnanen in die Steiermark, in den

JHtteilangen des liistor. Vereines für Steiermark. 10 Heft. Grar, 1861, S. 252-258.

"'i Vfrl. J. liosertb, Kleine steiermftrkiBche Xekroiopien. in den Btttrig*»

zur Kunde steierm. Geschicbt«qaeüen. 26. Jg., Graz, 1894, S. 12.
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Secreta.

Sacrifieiuin domine, qnod immolamuB» inteiide, at propognatores tuos

ab omni exaas (paganoram et) torconun neqnitia et in tnae protectionis

secoritste constihiaa«

Coraplenda.

Protector noster aspice dens et propugnatores tnoa a (paganoram et)

turcomm defende pericnlis, at ab omnibtis pertnrbationibiia aemoti liberis

tibi mentibos serriant*^.

Der Wortlaiit stimmt in den drei Handachilften bis auf einige vn-

bedeatende Abweichungen äberein. Am inclitigsten daninter ist, dafilll. 112

nnd III. 716 vor tarcornm noch paganornm einschieben. In der letzten

Zeile setzen die beiden gciianiitpii Handschriften statt scmoti ein secnri.

"Wie nan die in den Missalicn » nthalteiioii, oft mir kurzen und scheinbar

nebensüdilichon Eintragungen im Znsammeiihalt mit imdorfn Nachrichten

für die Kirchen- wi<^ für die Profaiitrcschichte manchmal gaii/ liorvorragende

Bedeutung gewinnpii, Im tot uns die Ausstattung, wie sie sich in den

Miniaturen und Kinbüiid< n zeigt, ein anschauliclies Bilü von dem Geschmack

der Verfertisrer uder Besitzer. Kunst und Kunstliandwerk sind, soweit es

sich um liturgische Bücher handelt, gerade am Missaie und Antiphonarium

besonders tätig.

Das Gerold.'^rhe Missale enthält nun eine besi>nder.s gn üe Anzahl

von Miniaturen mit Kandarabesken. Jn der Art iliier Ausführung'- l'irt.-ii

sie nichts, was vom Typus der süddeutsi h-K^u-rreii luschen Mal*^rei (li"-Mr

Art abwiche. Stilisierte Akaiithus -Blatter und Blüten mit kräftigen KoUm h

sind in Deckfarben auf den Blatlränderii aufgetragen. Zwischen diesem

Rankenwerk, das im ganzen einen gofälligtn Eindruck macht, glänzen

zerstreut die typischen goldenen Punkte. In d;is IJaiikenwerk auf Bl. 9 n, wo

der eigentliche Text des Missales beginnt, sind Brustbilder von Propheten

und Vögel, in das Kankenwerk auf BI. ISOa. wo der Kanon anhebt, die

Brustbilder musizierender Engel, Vögel und von einem Hunde gehetztes

Wild cingemalt. Die Figuren in den Initialen weisen ein gewisses Formen-

erstAndnis auf, wenn man davon absieht, daß die Köpfe hie und da etwas

za grofi geraten sind. Von besonderer Bedeutung sind jedoch die beiden

ganzseitigen Bilder, die das Missale enthält, das WidmuTiirshild (Bl. 1 a)

und das Kanonbild (Bl. 179 b ), namentlich das letztere stellt eine in den

goldenen Hintergrund gut hineinkomponierte Kreuzigungsszene dar: neben

Christas die beiden SchAcher, links nnter dem Erenze Maria und JohaoneSf

'*) Man. III. 364. letzte Seite. Man. III. 112. iHzte Seite. Man. III. 716.

Bl. 2 b. In der Haiid&chnft II. 785 sind uur die pagani erirabut (Bl. 1 b).

Digitized by Google



- 60 — I

rechts zwei Kriegsknechte, von denen der eine mit der rechten 1 id

den gekrentigten Christas zeigt. Der das Bild znnftchst einschließe e blas?

Band enthält in den Jüchen die MedaiUonbilder von David, Salon Inias

nnd Daniel. Dem Haler, der dieses Bild geschaffen hat, ist Tal« i «cht

abznsprechen. Es ist ihm nnr weniges mißlangen, so vor allem d recktt

Faß des Johannes. Nicht so ganz auf derselben HOhe steht das W mimgs-

bild, wenn man aach die Gestalt des knieenden J&iglings mit d a aas*

dmcksvoUen, andächtigen Gesicht als sehr gelangen bezeichnen maß. Vcnigcr

gnt ist die die Uitte des Bildes einnehmende Madonna mit dem < iristss-

kind geraten. Über ihr schweben zwei Bngel, die die Krone halten In dea

Medaillons der Bandeinfkssang befinden sich die Sjmbole der vic Evan-

gelisten. Das Widmnngsbild liegt der Handschrift jetzt lose bei, es sckönt

äberhanpt niemals in einem festen Zosammenhange mit ihr gewesen u sein.

Die Löcher in den vier Bändern zeigen, daß es einmal angenagelt oad

anfierdem an den Bändern überklebt war, es scheint also neben dem Hissalc

an^hängt gewesen za sein. Das Bild hat infolgedessen aach an eimgca

Stellen gelitten.

In ähnlichem Stile wie die Handschrift III. 74 aber weniger reick

sind noch einige andere Missalien mit Miniaturen geschmückt, so III. 109,

III. 112, III. 131, III. 147, III. 364. Unter diesen möchte ich zunächst

die bereits oben erwähnte Handschrift III. 112 herausgreifen, weil hier der

Maler von der überlieferten Form der stilisierten Arabesken abweicht

und den Weg zar Nator sucht. Zwar sind auch hier die alten Formen der

Bandverzierung noch nicht ganz geschwanden, aber in den Arabesken aaf

Bl. 1 a, 1 1 b, 96 b, 114 a, 141 a, 283 a »•), besonders auf Bl. 11 b (Wein-

ranken mit Blättern und kleinen blanen und fn^nen Trauben ), 114 a (Rosen-

zweig- mit blühi-nden rutfu Ko.soni, Bl. 141a (EidH:'n7.w('ig mit Eicht-ln)

bricht das Natuiiffrühl des Miiiiatrirs durch, das ihn veranlaßt, die stili-

siorte Aiaitoke in eine solche von iiaturtri^reuer Form übergeben zu lassen.

Auch Tiere bat er sich genauer angesehen. Der ziemlich groß geratene

PldU auf Bl. 1 a mariit den Eindruck, daß er vom Maler in der Natur

wirklich gesehen wurde. 'Wir haben in di*'seni kli'inen Mt'ist<^r der Malkunst

entschieden einen KealisU-n vur uns. ("luigen.-^ haben die all'-n Miiiiatv*ren

in mancher sich forterbenden Dar^tellullgsart bereits in ausgtjbpici h' n-T

"WViso dem Naturali.^nius grliuldi;.:!. .>=m / B. l^'i der Himmelfahrt ChIl^ti.

Da .sind in der Kegel auf dem klein.n Hügel, v<ni dem aus di-r Hri'.and

eben aufgestiegen ist, die Fußabdrücke noch deutlich sichtbar. Unser Eealist

bat sich aach au diese Darätelluug gehalten, aber das Bild sehr vereinfacht.

Alte Züblitiig dff (iuiidäihrift.
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Es ist nur der Küiper Christi von (l»'n Knirii al)wärts i^ichtbar. Die Zn-

. schau«'!- Uhhn (Bl. 110 b). Im GeruliLsclien Missale sind (Bl. 145 bi noch

. 2w»-i knit.-endo Por.suiiMi dazu jj^fmalt. Ein Kanonbild ist im Missale III. 112

leider nicht vorhanden, auch der Anfantr des Kanoutextes fehlt. Sehr gut

erhaltt'ii ist der braune Li-dereinban l mit scim n Kenaissance-Pressungen,

nur das Gold hat last ganz nachgt dunkeit. Eine der Zierleisten enthält

kleine, aber außerordentlich feine Medaillooköpfe. Woher die Handschrift

«tammt, konnte ich noch nicht feststellen.

Das Missale III. 364 weist nur wenige Miniaturen auf. Unter diosen

«Kcheint mir am beachtenswertesten das Auferstehongsbild (Bl. 1 65 a). Der ana

. dem SftriEophag heraastretende Christus berührt mit seinem rechten Fnfie einMi

. in voller mittelalterUcher Büatiug daliegenden sohlafenden Krieger. Diese

Hegende Figur erinnert an die Hinnesänger-Handacbriften. Das tfisaale- ist

aber in einer anderen Hineicht von besonderem Werte. Die Tenierongen

des brannen, gut erhaltenen Ledereinbandes rind nftmlidL nicht durch

Pressnngen, sondern in der sehr seltenen Technik des L e d e r s c hn i tt e s

hergestellt Lonbier kennt nur »sieben Stocke ans dem 14. Jahrhundert

pnd etwa 25 aus dem 15. Jahrhundert* Auf dem Yorderdeckel unseres

Einbandes sind im Hittelfeld zwei krensßSrmige Figuren eingesdmitten.

Bingsheram l&uft ein breites Spruchband mit der Inschrift Anno domini

millesimo cccc quinquagesimo, das lettte Wort abgekürzt. Wir kennen also

genau das Jalir der Herstellung des Einbandes (1450). Auf der Bnckseite

seheint der Bearbeiter des Leders im Mittelfelde Bilder eingeschnitten zu

haben. Wenigstens habe ich den Eindruck, dafl unten zwei nebeneinander

steh«nde menschliche Figuren, oben ein Engel in den aUereinfachsten Um-

rissen dargestellt sind. Das ringsum laufende Spruchband enthftlt die In-

schrift: Hainricas Abbas. Die Herkunft der Handschrift ist nicht bekannt,

doch wird uch mit Hilfe der Angaben auf dem Einbände wohl einmal

etwas Genaueres ermitteln lassen.

Diis Missale III. 147 crwainn' itli hauptsitclilich deshalb, weil es die

Miniaturen und Aiabt->kt'n in ihrer Entstehung zeigt. Sie wurden zuerst

mit braunem Stift, dann mit Tinte vorgezeichnet. W«« der Maler G(dd auf-

zutragen beabsichtigt, b-gt er erst den Gruml mit einer Art Indischrot an.

Die wirklich ausgeführten Malereien weist u im lits besonders IJenii ik*'iis-

wertes auf. Sehr gut ist der braune Ledereinband erhalten. Er macht nur

den Eindruck des I iberladeneii dadurch, daß in drei ringsherum laufenden

Zierleisten zu viele Üruätbilder von Heiligen, darunter die der Evangelisten,

**) Jean Loubier, Der Bucheinband in alter and neuT Zeit (= Monograpbieu

des Kunstgewerbes, hg. von J. L. Sponsei, 10), Berlin und Leipzig, o. J., S. 61*
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eingfepragt sind. Bei den Brustbildern sind Über- oder Unterschriften an-

gebracht, teils sind es Namen, teils kurze Sprüche wie i., B.: Tu ps Petms.

Ecce a^nius Dei. Die inmir.vti- <1<t drei Zierleisten zeigt Fides, Spos und

Caritas in ganzer Gestalt, die It t/tf mit zwei Kindern. Ein besonders fein

veranlagter Künstler ist derjenige nicht gewesen, der die allegorisrhfii

Figuren geschaffen . hat^ es sind recht derbe Gestalten mit onschOueB

Qflsichtern.

Die Missalien III. 109 und III. 131 bieten in ihrer Ansscbmäckuns^.

di« sieh ohnedies in engeren Grenzen hält> nichts Hervorragendes. Beid«

Handschrilten sind übrigens im Laufe der Zeit etwas mitgenoiaiDefn worden.

Bei beiden ist der Iiedernbeiziig des Einbaodes abgetrennt» In III. 181

sind .versdiiedene Initialen beransgesdinitten. Das Ißssale III. 181 wurde

iia Jalire 1489 am zelm nngSTische Ooldgolden gekanft. Wir besitsen iber

den Preis der Bücher im 15. Jahrhundert bis jetzt nur Tereinzelte An*

graben, die : einmal znsammenge&Bt nnd systematisch erarbeitet werdes

mfisaen. Ich erwfthne daher noch, dafi ein Hissale Ueinereo' Formates

(27*5 19 om) mit nur wenigen Baadarabesken und einfaohem LedereinbaM

BnJahrel488far Si Lambrechtnm 14 Dukaten gekauft wnrde (Man. II. 299).

Ein Udiator anderen Schlages tritt uns in dem Ißssale III. 716

entgegen. Ihm ist eine Viel zartere Farbengebung eigen, wfthrend die früher

angefahrten die Disckfarben ziemlidi krftftig auftrugen. Die Formen des

menschlichen Körpers beherrscht er zwar noch nicht ganz, das zeigt sieb

namentBch in der Geißelungsszone am Beginne des Kanons, aber er hat in

den wenigen Miniaturen, die er gemalt hat, außergewöhnlich f^ine K^^
angebracht. Besonders ist ihm auf Bl. 6 a die Vereinigung zwischen eigeilt»

lieber Miniatur und Arabeske iri-Iungen. In der Initiale betet Maria vor

dem in l in- ni Korbe liegenden Christuskinde. I'nten in der Arabeske kniet

ein Hirt, zur Initiale aufblickend, links neben ilim schwebt ein Enijel, der

mit der rechten Hand nach oben deutet, in der linken ein Spruchband hält

Es liegt hier ein sehr gelunirenes Beispiel von Texterlitnternng durch BiUler-

Fchmnck vor. In den brauni^n Ledereinband dieser Handschrift ^iml zal>l-

reiche Medaillonstempel eingepreßt, deren einstige Vergoldung fast g^»'i

geschwunden ist.

• Aus dem Hiindsebriftenschatzc der Grazer UniversitAts-Bibliothek wird

sich noch mancher lehrreiche Beitrag zur Geschichte zunächst des steirischcn

Buchwesen?, dann überhaupt zur Kulturgeschichte schöpfen lassen. Dif

Torliegenden Mitteilungen haben nur einiges aus weniger beachteten Hand-

Schriften herausgegriffen.
'

.. •
*

' , - - •

.. .(ä^ra^i . Ferdintnd Bichlsr.
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1484, 12. Dezember, Padua.

Beverendissimo in Chriafto pairi aie domino domino Jokanai, digan*

simo pre|»08ita> SeeeoTieiiBi, domtto meo shigalari ac predpuo.

Jmiis. — BoD negÜgMitia neqne obH-vione gratie teatfe flujtDO foisM

eredat ampBtada eatra reYenndiSBima pater, qnad tarn dia oflteiam laania

diatdi in hiia acribendis Uiaris ia eaqae ez debito taao fidtaada non eaim

fleri poisat^ vt quam mihi potiBrimo&t domimini elegerim aUa anqnam delent^

eblivio» sed paSoa astidao impaditna stadio qaod ma qoandeqae respiraror

on nnft fideliiimqae nanlionim penaria qai istee sa eonferant affectsofr

eat, at ego afiqaantahua negligena apparaerim. Cam aatem fratris mal

famalna^ me diebaa iatia contalaiii^ qaam at fldom existima nnnUau»

atatai par eam preaantaa litaraa* ad BaTarandiaaimani giatiam aiittara, quibaa

aliqoantalam affltio mao aatiafaeiaaa Tidear,- at in primia «mplitaidiBi vaatra

ma vieariamqna maam acelaalam qaaqaa ipaam naenan -at totam familiam

tantaib oommandam, qaantnai aarvitoa noatra in gratiam Taatram banignis-

aiaiam azpoatalat at raqnirit Et na forta BaveroodiaBiiiia
. fi^tia yaatra

a^bniratioaam oaperet, qaod ego tarn dia hae in gymnaaio Pataiino aorataa

ftiarim, cam precipue propter azcornnranicationeDi quae adbac ratinatiir ii|

YanatoB aommqaa anbditoa^) maximnm aaaat nobis paricolam, qai aina ipaornm

ea&Taraationa atndera non possumus, aciat amplitado vaatra, ma in principio

8tadio[!] nud litaras appostolicaa impetraaaa ex quibaa mihi venia eonceditnr,

eom popalia iatia morandi atqaa converaationam habandi aina aliqao pericnlo

cenanre vel excommanicationis, quas per famalam fratria mai ad gratiam

Testram transmitto, at omnem a sc sa[.s]picionem removeat si qaa forte da

uu; incidisset, et quia ut amplitado yestra videbit in ipsarum fine continetar,

quod si ego requisivero he litcre coram populo pablicentur, hoc iadiciam

rdinquo benigni.ssime gratiae vestre, quae si furtiussis viderit necessariam

fore pro popuii sutisfactione eus publicari faciat, sin aatem remittat, ego enim

Die Abschriften der hier abs^edruckten Aktenstücke Bind iroa Herrn

Bofrat Prof. Dr. Arneld Lnscbin ISbeagr^ath angefertigt und nfr tnr Ver-

Offnittiehm; tberlaaeen wdnlen. Sie «erfni ia naiuiigfiicher Hinsieht Licht anf

.den ebemaligeu Besitzer des oben beschriebenen Missal«!« III. 74- Das L aia

3^1a8se einer Anmerkung bedeutet, daß sie vun Luscliin iierrülirt. Im Teit der

Urknnden sind die Ai)kurzangen aufgelöst, Schreibung und Satzzeichen etwas

geregelt worden. Dem äteiermürkischcn Landesarchiv gebührt für seine Hilf»-

bereitaebäft eia Wqrt herxliehen Dankies.

>j Am S7. Mai 1488 verbaogte Papst Sixtae IV. di« Eikommaiiikatiott Aber

V«aad%.. Fadna a. f. w.. weil die Republik ni^t vom Kriegen gegen Ferrara

ablassen wollte. Der Widerruf di^Kr ü^kouinicnikarion erfolgte erat am 8. Wkn
1485. Capelietti, Stoiia di Padov». 1875, II. ä. 43 ff. L.
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omiieiü pr.'ViiRium istam ad ReTGrentlisaimaiii araplitndinem vpstram defero,

cm omiiia moa cgoque in pnmi.s ipso dicatus suui. Koc me i)»'iiii<*bit paiT

amplishime, cum beni^nissime gratie vestre iam a prirais aniiis .servn.s dicatas

fuerim, illud ab huaiaiii6.simo domino raeo rpai<in cum liducia postulare, quod

mihi omnium gratissimum, maiiiii» que necessarium est, ut scilicet una cum

Kcven iKh) Decano et capitulu suo rt/i^'ii^trum mcuin, quod nuper gratie vestre

rcliqtuM-am, ipsa VMstra amplitudo expttiin' diirnt-tnr, ut quiotiori animo

studio mco dt'inceps vacaitj p it^aim. Ego eiiim aiiit^ disc»'ssum m»'um

vicaiio meo et notario civitatis commisseram[!], ut coram nmp[l]itndinL' ^>^tra

talt' iiosrotinm cipedien<ium curarent. Hoc igitur a bcnignissima gratia vestra

supplicitcr tieii peto, ciii ac KtMcrt-ndo decano huicque venerabili capitulo

me in primis ipsum vicariumque ui' um, ecclesiam tamilijun omniaqoe bona

moa trado, d«do, summoperoque counuendo. Ex gymuasio Fatavino 12. <ik

Dec«inbrig anno doniini MCCCCLXXXLIII.

Jagobus tierolt, plebauus ecclesiae S. Johannis decollati in Chnutelfeld.

Orig, Pap, im gUierni. Lande$arehi» zu Graz, Nf\ 8000.

1488| 4» JSmier» Padua.

BeTdrendo patri ae domino domino Joanni dignissimo praeposito

SeccOTiensi domino meo siu^ulari.

.1 o s n s.

"Reverendissime pator ac d^nmiits d'imin»* mi precipue et singularis.

Cum iiuprvsfiitiaruin IVator meus Vah^ntinus st' Venetias contulisset, statui

per pum et nflirjn nno praeteniiisso sati.sl'acere, et in rebus mihi neivj-

sariis ad duuiiui nu-i auxilium c«iiitiig'ere. Primum igitur vestram gratiam

tanquam bonus et lidtdis ;-<-rvu8 cum summa liumilitate saluto, quam deum

t'Xi^ro ut diu fau.stam s»rv«'t atque foeliccm. Dcindo quia propter maiorem

utiiitat' in tM clesie mee deliboiavi vel istura vicarium confirmare cum aliis

tantum pactis «-t condirioiiihus. v(d alium iKwum instituere, super qua re

omuera in temporalibus l'ratri mcu Vak'iitino ^) auctoritatt-m d*'di et vpllem,

quod vpstra gratia dignaretur illi v^dds presentando omiiem auctoritat-m

meo nomine » tiam in spiritualibus tradt i»- illam exoro, ut hoc ex sua huma-

nitate facere dignetur cum pro hac re frater meus pred!ctus vel eins nnncius

venerit. Et quia ut seit vestra gracia tarn propter Turcarum incursionem.

quam otiam propter bella regis üngarie res nostre Semper in peius dila-

buntur, nec scio qnaiido hec tempora siut ftUiiFa meliora, nisi dei bonitai

provideat, ita qnod etiam me existente in patria mnlti ^loni mei era&t

*) Jos. Aiidr. Janifich erwähnt in seinem Topographieli-statist. Lexikon von

Meierniark, 1 Ud. (iraz. 1&78, S. 751. daß er im Jahre 1490 StadUiciiter tob

Kiiittelfeld war.
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adeo depanperattt qQod non poterant ullo pacto censns meos reddere : pro

illis capellanis detiiiendis, ad quos obligatns eram. Non tarnen proptcr hoc

destiti, quod otiam nsquo in presentem dit'Oi cum propriis facultatibus nit'is

non sati.siVcenm ubi opus erat, ut tales capt llaiii detinerentur. Sed cum

naper ex littoris vicarii mei intellf'xerim, quod res quottidie peius se habont,

ita quod luulti coloni uioi sunt adeo destructi, quod non possunt non solum

aliqueni censum exhibere, sihI etiam nisi bella cessaverint, deliborant a pos-

sesisioiiibiis discedere, nescio quid amplius facturus sim. Quapropter scripsi

super hac re ad cives moos rae oicnsando cum eis, quod amplius non

possum tot capellanos detinere, unde rogavi eos, ut vplb'iit altcrum istonim

facere: aut daro .iliquod subsidium, aut in hoc esse coiiteuti, quod capd-

lauus üIh qui missam legit in chariiario satisfaciat etiam pro missa iegenda

in ecclesia S. Joannis in campo, dividendo tales celebrationes missarum

in duas partes per ebdomadam, cum pr«'cipue ex dicta ecclesia S. Joannis

in campo nullam penitus utilitatom percipiara et hoc velint assontire,

quousque tpnipora td'liciantur meliora, quia etiam, ut seit vestra gracia de

iure tarn divino quam humano ccssaiitilms redditibus et censibiis cessat

etiam obligatio capellanorum, sed quia in iustrumentis nostris. quo inlor prode-

cpssoros meos et cives stipulata sunt continetur maxima poena contra pacta

et conventiones illis facienübus et noUem qaod isti cives de me conquere-

rentnr apud gratiam Testram, ideo prias Tolui me apud ipsam excnsare,

qma Becessitas ut est in proverbio non habet legem, et non esset instum

qnod cessantilnis ntilitatibos meis, propter qnas ad taüa pacta, qoe in

instromentis nostris continentur obligatns cram, ista etiam obligatio rema*

neret, qiiia hoc esset contra proximi charitatem. Qaapropter Bev"* pater

si fortasse venirent cives isti ad conquorendum de me apud gratiam vestram,

rogo illam ut cum eqaitate et iasticia dignetnr mihi favere» hoc attente,

quod non est penitas possibiie qaod stantibas sie rebas ego possim amplins

tot capellanos anstinere, quia profecto neoesse esset^ xt% infira paacnm tempos

totaUter destraerer. He igitor totom Tostre gratio merendissime commendo

trade et dedo, tanquam wwitmim aervnm sanm, cni etiam et ecdesiam

ipsam ima enm vicario moo ac omnibuB saeerdotibiis snmmopere commendo.

Bene valeat K*?*" gracia Te8t^^ qnsm dens per longa tempora fbelicem

coDserrei. Sxgymnasio nostro Patavino die qnarta Jannarii MCCCCLXXX viq.

Jacobns Oeioldiu Fatarbü Gymnasii inristamm Bector, atqne ecdesie

S. Joannis decollati in opido Cnitelfeldo plebanns etc.

Orig, Pap. im tUurm, Land$Barekw, Das Schijftstflck, eine litera

diQsa, mr dnreh Gerolds Petschaft veradiloaBen. Ah soldies diente eine

aehteelnge rOmische Ctomme mit einem Jnpitorkopf von der rechten Seite.

Im Felde lu beiden Seiten des Kopfes erscheinen die Anfimgsbachstaben
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iliß BesUaers I^G naditr&glich eingegrabMi. Die Adrfeso BmniiAo pilri

n. 8. w. befindet sich auf der Anfie&seite des Briefes.

1492, 2. Oktober. Knittplfeld. '
" •'

Capitula roiicordie ac conventionis facta pt coiilirniata per Reveren-

dissiranm (Iniuiiiuiu dominum Mathiam dignissiinuin episcopum Spccoviensem

ac Revereiuhim dominum Joannem prepositum Seccovieusem inter ei-

colleiitem viram artium iuris pontificiique doctorcm ac caesareae Maiestatis

capellanum dominum Jacobum Geroldnm, olini eccb-siae parrochialis Scti.

Joannis decollati oppidi Cnitt^lfeldi eiusdcm Seccovit-nsis dioc^sis Kectorem

i't honoraiidum viram, dominum Lanrcntium Zwikhel, dict-e ecdesie plebanum

super quibusdam suppellectilibus per prefatum dominum doctorem in flaminia

d 'in j sfij dotc prpdicte ecclesip rdictis oi ('dificio ipsiofl dotis ac qaodaiD

registro aliisque rebus prout bir intVnus apparoat.

Primum scilicf't: Cum prelatiis dominus doctor Jacobus Geroidas

nullum a predeccssunbus suis stiper hiin rebus, qnp tarn ad religionis cultum

portinent, quam ad eius humana rteimina, conditum registmm reperiretur,

immo omnia confuse ei quadam consuetudine flercnt, ideo ipse dominus doctor

conatus est ex omnibus tarn antenticis litoris, que saper aliqaibns posses-

sionibus et fmidis reperiebantur, quam ex autenticarum copiis, qne hioc et

inde sparsa et aliquantalnm nibigine confiecta faerint omnem sabstaadam

elicere, in unum registrum roHigere, ut omnium rerum pf^clesie paiTodualu

in oppido Cnitelfeldo nostre diocesis facilior noticia habeatur, ac secundam

temponim vicissitudines necessarla reqnirentibuB longe inqnisitionis labor

abdt: caraiü solerti vigilaotia dignosccrc, qne possessioncs ant agri ad

hanc missun seu peractionem, qneve ad illam pertinerent, ut aie ommbss

prediis in' sanin locum redactis seiret dicte ecdeeie plebanm, qne ad nnim

sacrificium queve ad aliad aitinerent» neo minns sdraii ' wnnes miidstai

ipeine eccleeie, quid agere debertnt et qtiid ex fims aetionibns epeive

poBsent, cum onnsqniaqae altari seniens ex eodem Tirere debeat Sicqne

flvpranoininatoa diMninne doctor nullo nnqnam vel animi Tel corporis laborii

vnlU vigilie unllis denique impensis parcere volnerit, dau annis exaotis in

regirnjne sno commanem prefate ecdeme otilitatem procnrarei. Qnod com

in aliis plerisqne cottmoditatibüs et emolnmentis hmc ecdesie pairodnali

Ssncti Joannis Baptiste in isto oppido Onitelfeldensi sna cor« panfis

manübstnu sit» in eo preeipno ediflcio pro flaminia domo vel dote; eidm

templo largissime condonata manifostins apparet ac in ipso registro - len

^e magno' labore soUertiqae Incnbratione liinc'iode dispena toÖDS'predicti

•cdssie actionee» fii&dos et piivUegia taoqvam firmiflsima ad aipngmMdN

sins bestes cerfissimaqne tela congessit: qne paiiitt qnondam in isnebiii

latentia et prsdeicessorom snomm incwia partim deperdtta mnltn sepios in
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conmumibiis controForsiis dicte ecclesie damiia tolere, proini» nvu meoed-

soriba« penuadoT» ooDtendim» ac msiidamae : qnod preditttnm r^gistmm

«b ipflo doctore eompositiim a siüb anccessoribiis quibDsciinqiie inviolabilitir

serTetor, iia nt annc iUnd r^tram inbet per -eoa aieqni cnrator.

Secimdiim eet: Qnod sapranomiiiatas domiiias doetor Jacobna Gtoröldos

de pecnlio sao ox bereditato parentiim adveniente in odttdnm flamiiiie

domus ?al dotia eeclesie parrochiaUs in dieto appido Oaitolfeido maximaai

pecnnianim suninam expoflQflrit» et hac ipsa de cansa aappliciter petüt

dignaremnr eae familie Geroldonim de aliqnibiia pafiti^nibiw providere in

dictaram peeoniaram expoaitarani aliqnam' recompensationem. Qaa de xe

dicti domini doefeoiis petitioneni honeetan esee oensente«/et qaemadmednkn

ribi ins et equitas ipaa requirit, idee volnmiM et imperamnB ordinaria

«aetoritate, nt eidem domino doctoii et toii sne faniUe Gerolde ouines sni

aaeceasores perpetois temporibos annnatiiD qnattttor Diortooron «ceqtiias sed

peractioDes perficere tenentnr, videlicet singolo die lane post quamlibet

doininicam qnattaor tempora in predicta ecclesia parrochiali post vesperas

Tipilie mortuorum deinde dicte familie Gerolde sepulchri visitatio ante altare

sanoti .Tacobi apostoli maioris ab eodem parente suo erectom, et deinde

fiat per ecclesiam ipsam circnitns ante charnarium ubi defunrt"nim ossa

conquiescunt. innre stilito concludendo ac altera die Bequoiiti id est uiailis

in dicto altaii olficiuin do animabus et eo officio finito iterum fiat dicti

sepalchri visitatio ac circuitus por ipsam ecclesiam. Et sicut iraprimis

mortuorum exequiis ut supra nntatuai est lactuin «'rit, ita et in reliquis

defunctorum memoria observari debcat : ut totius familie Gt.nddurum : ac

omnium lidelinni mortuoruui aiiiinas clfmciitis.simns df-us in pt-rpetna j>ace

disponat. Sed^) quod si festum solenne vel aliqua parrorhianorum paractio

seu alie mortuorum oiequie in »licta die martis veniant, tunc preilicte

familie Gendde mortuorum excquie transterantui in oompt-tentem iln iu

septimane pn-cedentis vel sequentis : ad dicte ecclesie socii divinoniui lihiium.

cai est preripua cara : et singnlariter preceptum : qno in hac cclesia pcra-

genda ft ofticianda sunt, ordinate fiant : ac niimia statuto tt-mporo coin-

pleantur : liuui^mndi enim mortuorum exequie de locis suis mutari non deb^nt:

nisi ut dictum est : cum aliquod festum seu paractio parrochianorura

interTemat. Preterea dicta familia Geroida ad mortüogiam ibidem iuscribi

*) Ein Teil der hier folgenden Bestinnuuii^pn int von Jakob (i»^rold selbst

in das Hiisale Iii. 74 Bi. 2 b eingetragen wurden. iJauei werden 6tiaten für Ver-

•iemaiMe angeietet. Gerold beruft sich aneh aol eia .iDstnuaeotam", jedeafulls

die hifr «bgedroekton „Capitulft eoaDeidiae"* Offaaber hat Gerold demf Gewicht

gtltfl, diB «eio Andenken nnd die der PenÜie Oereid kftnft$g gnt ia Ebien

gebaltea werde.
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debeat et dun ex ipso mortilogio more solito pro snimabiis inscriptis fiotto

sennone petitioiies fiant; etiam omniiini defimctoram ex familia Gerolde

in genere memoria habeatar. Plebanoa*) yero predicfte ecdesie obligatns

erit Bolvtionea &cienda8 aingnlis amiis in feste sancti Cteoiigü marijxis pro

dictis qaattoor defonctomm ezeqmis, primo nanqne dieto socio difinomm

pro SSO emolamento de predicüs exequiis et mortilogio dare tenetnr sexa-

ginta denarios, secondo idem plebanos dare tenetnr scholamm reetori qnadra-

ginta denariosi tertio campanatori etiam qaadiaginta denarios.

Tertinm est : nt oomia snppellectilia sen ÜMoltates ad rem domesticam

pertinentes seenadnm inTontarinm eamm remm dominos Lanrentins plebanos

ibidem a dicto domino doctore snsdpere debeat et secondam illarom remm
valorem et commonem extimationem ei satisfacere.

Qoartam: Si fortasse eontingcret: qaod inter colonos sive eives oni

alias personas aliqoe transmntationes in possessionibns sen fondis id«m

dominos doctor tempore sni regiminis oonsensisset, Tel eonsnetos agroa in

empliiteosim dedisset, nnde ex tali vel consimili contractn prent solitnm est

fieri : pecunia aliqua eidem domino doctori vel eins vicario advenisi^et: et

nonduin ei satisfactuin fuisset
;
quod tunc ipsi coloni st u predicte persone

teneantur pn-fato ilomino doctori talom pccuniam dare : iiecnon censns prebere

ei: siqni in huiu; ükui ixtarcnt, ac idem dominus doctor taJes transinutitiones

et !' LCittiinos cuntractus : quos in rogimine suo contraxerit pro diel»» occlesie

utiiitate et ill§ caus§ per instrumenta seu litt.eras cnnsiictas per eum ex-

pedite neu essent : in oo casu adhuc infra annum ad peragendum auctori-

tatom habere debeat et tales litteras super dictis causis conficere et sitdllo

sno munire possit ac «unnia illa ay^'-r»' et jicrtractare usque ad fiiiein tam

per se ipsum s?i adesse potuerit, quam per alias fideles ot honestas personas

ab ipso domino doctore si opus fuerit eligendns.

Quinlnm: ut prenominatus dominus Laurentius plebanus prefati d» mini

doctoris successor cum omni diliirentia provideat, ut sepenominatus ductor

suas pecunias tam de cen.su quem ipse a dictis colonis propter oorum

depauperationem exactis aunis exigere non potuit, quam alüs creditoribns

habere possit.

Scxtum : quod in dicta dote illa habitatio quam idem dominus doctor

Jacobus dedit capellano altaris Sancti Jacobi apostoli maioris, in predicta

ecclesia parrochiali ab eodem parente suo fundato, sit Semper ad eia»

libitom: itaqoe ab eo capellano fondationis Emilie Gerolde aliqao')

*) l>ie hier folgeiuie Bestimmung erscheint ihrem Inhalte nach in dfo

deaucheD Eintragongeu über die Gedächtotstage der Pfarre Koittelfald im

Miiatle IlL 74, Bl. 899 a, K
•) Wobl »niiUo**. L.
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pacto per dictnm dominnm Laurentium plebanum nec suos successores

abdoci possit spd perpptnis temporibns secnndnm arltitrium dicte familie

capellani sibi pro rHScrvatione rernm suanini rpst-rvotur, ac in ipsa habi-

tatione ad vota sua secundntn tenorom litoraruin a prenoniinato domino

doctore Jacobo Geroldo emanataram talis capeüanas remanere ac inba-

bitare possit.

Postremum si preterea fortasse eveniret, quod prefatus dominus doctor

Jacobus ad perpetnara rei mtr-moriam in edificinm flaminie donui?? sou dotis

predicte occlesio iih fndom domino doctore factum arma sua locar»' vellet,

tnnc disnii ntnr f i onines sni ßuccessores pro hnr ro : pt (in) bis que

commodum et hunorom snum concernimt onme aaxiiiom (et liben) tissi-

mmu fauorcm exhibore.

Orania et singiila capitula proneminati doctor Jacobus et Laurentius

Zwickhel ') laudaverunt et comprobaverunt et maxime dictus Laurentius

plebanas pro se et suis snccessoribus de omnibus et singulis supradictis

capitnlis obligavit etc. presentibns honorabilibns sacerdotibus Christanno

Slaffer dicie ecclesie parrochialis vicario <t Joanne Hartt, capeUe sancte

Katherine ibidem eapellano: ac Boperto Polchinger notario publice ad

premissa vocatis spedaliter atque rogatis. Acta sunt hec in flaminia domo

i0S dote in dicto oppido Gnitelfeldo anno domini milesimo quadiingentesimo

BOOagesimo secundo die sccunda Octobris etc.

Konzept, Papier im steiermärkigdun Landuarehiv, Der Akt ist

wohl Ton Jakob Oerold selbst geschrieben.

DliiniBierte flandsehriflea in Österreieb.

Publikationen des Institutes fOr österreichische Geschichts-

forschung. Beschreibendes Terxeielinis der illuminierten

Handschriften in Österreich. Herausgegeben von Franz Wickhoff

I. Band. Die illuminierten Handschriften in Tirol, von Hermann Julius Hermann.

II. Band. Die illuminierten Handschriften in Salzburg, von Hans Tietzo.

Es ist wohl nicht notwendig auszuführen, welche Bedeutung die

Buchmalereien und Buclioriiamentf für dip Gpschirlito dt-r Kunst besonders

im Mitt<>lalter besitzen. Von den "W'aiidnuUfieien liat sich nur wenig erhalten

und so sind wir gezwungen, ähnlich wie die Geschichte der griechischen

Malerei aus den Yasenbildern, die Geschichte der mittelalterlichen Malerei

^) Zwickel and Polcbioger erscheinen auch in der Eintragung Gerolds im

Miftal« in. 74, fil. 2b.

2
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aus den Eui hillu-trationen zu rokoiistruiort'ii. Das hat man wmIiI Idiiir-- soh^n

eingesehen und Editionen von Miniaturen gehen weit /.uiück. Man litü sich

dabei jedoch weit mehr durch die prächtige Ausstattung der Kodizes be-

stimmen, als durch deren histori.sclie Bedeutung; die Publikationen waren

Salonwerke oder enthielten auch da. wo sie wissenschaftliche Zwecke ver-

folgten, immer wieder Prol)en aus denselben paar Handschriften und bildeten

mit der korrespondierenden Forschung einen Circulus vitiosus. In den letzten

Jahrzehnten sind freilich Untersuchungen entstanden, wie jene < )erlirlli;iuser<:.

Oold>rhiui(its, VO^Ps', Swarzenskis und anderer, in welchen einzehi-'

Forscher das für bestimmte Probleme vorhandene Material in möglichster

Vollständigkeit zusammengetragen und untersucht haben, doch jeder, «hr

mit einschlägigen Fragen je was zu tun hatte, weiß, mit welchen Mühselig-

keiten und wie unvollkommen dies geschehen mußte. Schon das Zusammen-

finden 'les Materials bot die größten Schwierigkeiten, man war ni<^ einf-r

auch nur anuiihi-rnden Vollständigkeit sü lu i . Vorfragen, die bei Kenntnis

des ganzen Denknialbestandes überhaupt entfallen würden, mußten umständheb

untersucht werden und alle Kesultate waren nur provisorisch. Unter diesen

Umständen konnten und können die allerwichtigsten Probleme der mittel-

alterlichen JKnust, wie z. B. die Stilentwicklung der Malerei in der

ronianischen Periode, oder die Entstehung der neuen illustrativen Zykle»

im 12. und 13. Jahrhiuideit. oder die Anfänge der Gotik in der Maierei

nicht einmal provisorisch gelöst werden.

In der Publikation WickhofTs sollen nun alle mit Bildern und

Ornamenten geschmückten Handschriften verzeichnet, alle darin enthaltenen

Miniatnren beschrieben und alle wichtigeren davon abgebildet werden. Es

ist nebensftchlich, daß dies zunächst nur für Österreich geschehen soll,

denn man kann mit ZaTerütht hoffen, daß- ihan, nachdem einmal die

DnrchfnhrangsmGglichkeit gezeigt wnrde,. dieses Projekt bald anch anderswo

Terwirklichen wird.*) Es soll also ein Korpus der gesamten Bnchmalereies

geschaffen werden, wie ans dem oben Gesagten ersichtlich ist, ein llnter*

nehmen T<»n der allergröfiten Bedeatnng besonders filr die Geschichte der

mittelalterlichen Knnst, der dadurch eine ganz neue Grandlage ge-

geben wird. £8 ist Wickhoff gelungen, dieses so wichtige Projekt, ein neues

glftnzendes Zeugnis seiner stets auf das Wichtigste hinstrebenden wissenschaft-

lichen Jniuition, in kurzer Zeit und mit ftnfierst geringen Mitteln zu Ter-

wirklichen.

Mitglieder des Institutes für. österreichische Geschichtsforschung sintl

in den Ferien in verschied^e Gebiete geschickt worden, wo sie nach der

') So bat Bruck bereits ein luveutar der aftchsischen illamiaierten Hand«

Schrift veröffentlicht.
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ihnen erteilten Instruktion die iliniaturkudizos zu Terzeichnen und zu be-

Bchrc'iben hatten, mit Hilfe einer nicht sehr großen Ministerialsnbventiou

sind dann die Arbeiten von einzelnen Mitarbeitern kontinuierlicii fortgesetzt

w(.rden und heute nacli zehn Jahren liog-t das druckfertige Verzeichnis der

iii den Bibliotheken Wiens, Böhmens, Dalmatiens, der Küstenländer und

Kärntens vor nnd dürften in rascher Folge gedruckt werden und zwei

Bände sind bereits erschienen, welche die Miuiaturenachätze von Tirol und

von Salzbur*,' enthalti-n.

In dem Tiroler Bande, der von Hermann Julius Hermann bear-
'

beitet wurde, sind 275 iUuminierte Handschriften aus den Bibliotheken in

Ambras» Bozen, B rix e n, F i e c h t bei Schwaz, Gries bei Bozen, I n-

n i ch en, I n n s br a ck, Klan 8 e n, Mer an, Neustift bei Brixen,

Rover eto, Schwaz,Stams im Oberinntal und T r i e n t beschrieben.

Es sind specimina daraus auf 125 Zinkos nnd 23 Tafeln in Lichtdruck'

und HeliograTun abgebildet. In knappen, doch erschöpfenden Angaben

werden die inneren Merkmale der Kodizt'S beschrieben, die zeitliche und

lokale Provenienz bestimmt und womöglich die Geschichte der Handschriften

snsammengesteUt. Nach einer konstgeschichtiidien Charakteristik der Hand-

schrift folgtdum nebst einer genaueren Inhaltsangabe die Beschreibung der ein-

zelnen Bilder und Ornamente. Die Anordnung erfolgte in alphabetieeher

Bdhenfolge der Anfbewahrongsoite der Handschriften nach den Bibliotheken»

innerhalb einer Bibliothek nach der Beihenfolge der Signataren. Den ein-

zelnen AbsfltKtin ist je eine knrze Geschichte der Bibliotheken beKiehnngs-

weise der Bibliotheksbestlnde, 'in welchen sich die beschrielbenen liinlatiir-

handscbriften befinden» TOTangeseluokt. In der Einleitnng des ganzen Bandes

findet der Leser' knrz die künstgeschichiliche Bedeutung der inYontaiisierten

Handschriften zusammengestellt und vier Begistef (alphabetisches Ter-

zeichnis der beschriebenen Handschriften, chronologisches Yerzeichnis der

beschriebenen Handschriften» welches zugleich die künstlerische Provenienzen

enthält» Sach- und Namenregister und ein Verzeichnis der Abbildungen)

besehließen das Werk. Ich habe den Band wiederholt in Terschiedenen

Fragen benützt und nie ist mir etwas aufgefallen» wo ich eine ausführ-

lichere oder- bestimmtere Auskunft gewünscht hätte» oder wo mir eine andere

Anlage der Pnb^kation als praktischer und entsprechender erschienen wäre.

Bei der Nachlässigkeit und Kopflosigkeit» mit der vielfach kunstgesdiicht-

liehe Publikationen veranstaltet werden und die weit entfernt ist von der

für anderweitige historische Editionen schon längst allgemein anerkannten

Grundsätzen und Begetai, kann man die Akribie und Sorgfaltigkeit von

Hemann*8 Publikation» die sie an die Sdte der allerbesten historischen

Etitionen stellen» nicht genug bewundern. Mustergültig ist die mit der

2*
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größten Ökonomie des Ausdrucks verbundene, alles Wesentliche erschöpfende

Präzision der Beschreibungen und kuiistfrcschichtlichen Analysen. Sie wäre

gewiß nicht möglich gcweson, wenn der Autor nicht das ganze in dem

Bande verarbeitete knnstgeschichtliche Material so beherrscht hätte, wie nur

wenige. Die Einleitung, welrhe die kunstgescbichtlichfn Resultate der Publi-

kation enthält, ist ein wahres Meisterstück in dii st-r Bc/ichung. Man findet

da auf fünf Seiten kunstgeschiehtliche Ergebnisse /.usainmengedrängt, die

viele Aufsätze und Abhandlungen füllen könnten, die nicht nur die Bedeutung

der in dem Bande besprochenen Kodizea für die Geschichte der Miniatur-

malerei in trefflicher Weise charakterisieren, sondern anch eine Reihe Ton

neuen Schulen und von bisher unbekannten stilgeschichtlichen Zusammen-

hängen bestimmen nnd so beweisen, wie reich an neuen kunst^eschicbtUchen

Tatsachen auch der einzelne Band der Publikation schon werden kann.

Wenn einmal die lokalen Schulen der einzelnen deutschen Gebiete so fest-

gestellt sein werden, wie hier die Tiroler Schulen, wird es eine Spielerei

sein, die Territorial-Entwicklong der deutschen Malerei vom 13. bis zum

17. Jahrhundert zu bestimmen, deren Erforschung bisher fast on&berwind-

licben Schwierigkeiten begegnete nnd Aber die wir infolgedeateii so gii

wie gar nichts wissen.

Der zweite Band, dessen Bearbeiter Hans Tietse gewesen ist, entbilt

die BesGhreibong Ton 126 iUnminierten Handschriften, die sich in d«i

Bibliotheken von Salsbnrg, Nonnberg nnd Michaelbenern
befinden. An ninsfcrationen bietet dieser Band 40 Zinkes nnd 9 Liekl»

dmcktafeln. In Anordnung nnd DnrchflUimng schließt er sidi dem errtei

Tefle an. Nur die konstgesohiehtlichen Analysen sind noch kfimr gefiJI^

meinem Dafürhalten manchmal an knn. Anch dieser Band ist, so weit ich

es nachweisen konnte, mit grofier Sorgfslt, (Gewissenhaftigkeit nnd Sach-

kenntnis gearbeitet nnd bietet, obwohl der darin inventarisierte Handschriften-

bestand nicht groß ist, eine Beihe Ton wichtigen Eigebnissen. Ton den ^nsk ao

reichen handschriftlichen Schätzen Salzburgs hat sich nnr ein geringer Ttfl

an Ort nnd Stelle erhalten, das meiste wurde in Terschiedenen Perioden

schleppt nnd zerstreni Dennoch Iftßt sich anf Grand des in Salzburg

erhaltenen Materials sweimsl eine Satebnrger Sefanls feststellen, am Bade

des XI. nnd Anfsng des XII. nnd sp&ter vom Ende des XIV. bis znr zweita

H&lfte des XV. Jahrhunderts, von welchen besonders die Altere, anf die schon

Geoig Swarzenski anteerksam machte, eine große allgemeine histotisofae Be-

dentong zn haben scheint, aber anch die jüngere ein mehr als nnr lokal-

geschichtUches Interesse erwecken dürfte.

So haben Wickhoffn Mitarli- itt r iint<>r seiner Leitung: in den ersten

Bänden des MiniaturenWerkes eine Edition ge«schaüeu, die sowohl alles
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wissenschaftliclien AUfordernugeu entspricht, ala auehy so klein aneh die

Gebiete sind, ans welchen in diesen Bftnden die iUnminierten Handschriften

veröffentlicht werden, doch schon einen mannigfaltigen und nicht geringen

Fortachritt in der Erforschung der Geschichte der Malerei bis zum 17, Jahr-

hundert bedeutet. Man kann daraus ersehen, wie viel man noch von den folgenden

Banden erhoffen kann, besonders von jenen, die das unerschöpfliche Material

der Wiener Holbibliathck enthalten wirdt n.

Und doch hat diese Edition noch eine andere, wichtigere Mission zu

erfüllen.

Nichts ist vielleicht bezeichnender für den jetzigen Bestand der

Kunstgeschichte, als dalJ mau sich iui Publizieren der Monumente auf die

Photographie verlassen hat. Die ungeahnte Verbreitung kunstgeschichtlicher

Studien, das von Jahr zu Jahr wachsende Interesse des Publikums an

knnsthistorischen Forschungen, die Billigkeit (b-r Reproduktionsverfahreii,

all das ließ erhoffen, daß systematische Publikationen der Denkmäler der

Kunst in reicher Anzahl in Augriff genommen und dur( liL'-eliilii t wurden.

Wenn man jedoch Umschau hält, kann man leicht die Beobachtung machen,

d&ä die Kunstgeschichte in dieser Beziehung eher einen Rückschritt als

Fortschritt zu verzeichnen liat. W^ieviel leisteten mit ihren bescheidenen

Mittehi Männer wie Gori, Garucci, de Kussi, D'At'encourt, Le Blant und

viele andere und wie wenig ist seit dem geschehen trotz den uuvergleichlich

günstigeren technischen Vorbedingungen. Man kann die Publikationen, die

sich die Aufgabe gestellt haben, das kunstgeschichtliche Material in dieser

oder jener Richtung systematisch zu sammeln und kritisch zu veröffentlichen,

beinahe an den Fingern einer Hand abzählen und der Rest sind Einzeln-

Veroffentlichungen and Prachtwerke, die mehr dem Verleger und der Eitelkeit

4er Aotoren nützen, als der Wissenschaft. Hätte man die Bestrebungen der

oben erwAhnten Gelehrten nmr mit gleicher Intensität fortgesetzt, so hätte

nan schon längst ein Korpus mittelalterlicher Skulpturen, Wandgemälde,

61a.smalereien, P^Ifenbeino etc. begründen mfisseo; mit Ausnahme des

mit bewunderungswürdiger OpferwiUigkeit begonnenen Elfenbeinwerkes des

leider viel zu iräh verstorbenen Graevens und der Publikation der rhein-

lAodiBeh«n mittelaliorlichen Wandmalereien ist vor all dem nichts geschoben

voA mit den Kiuwtwerken der Neuzeit TerhAlt es sich nicht Tie}' andwB.

Di« Bilder der Ktiniscben Malerachiile, die Bilder ond Handzeidmnogen

IMbrere' Quid rdis Bilder Kranacbs das. Bambrandiweit, die tostomiadieii

Bknlptnreii .Bodes und idie FlorenÜnischen ZcidiBmigen Berensons sind so

siflnüch allea, wonmfmaii sieh berafen kann. Man moB sieh damit begnflgeD, was

.die BernfiipiiMogfapben fiir genfigend bekannt imd interessant betrachten,nmes

•sb j^otographieren unddem Handel sa übergeben. Und doch kann es bei jedem
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•Einsichtigeii keinen. Zweifel darftber geben, dafi methodische, den DenkmÜer-

befitand Ton einem bestimmien G^ohtspnnkte ans erschöpfende PnblikatioDeD

nnerlftfilich sind, wenn die Knnstgeschicbte eine eiakto Wissensdiaft werften

soIL Nicht nnr deshalb, weil es ja in jeder modernen historischen Wissenschaft

selbstrerstibdlich ist, daB das QaeTlenmaterial för bestimmte historische

Probleme in möglichster Vollständigkeit gesammelt und der allgememen

Benfitzong und Kritik durch wissenschaftliche Publikationen zugänglich

gemacht wird, sondern auch aus einem anderen noch wichtigorf-n Grande.

Der beispiellose Aul"8tbwung der modernen Geschichtswissenschaften

"beruht in erster Keihe auf quollenkritischen Studien. Oft hat es boiuahe

den Anschein, als ob die Quellenkritik der Selbstzweck der geschichtlichen

Forschung unserer Zeit geworden wäre, doch niemand, der von der Entwicklung

der exakten AVissenschafte»i in der Neuzeit eine Ahnung hat, wird daraus

den heutigen geschichtlichen Studien einen Vorwurf machen. Man müßte

es sonst auch beklagen, daß in den Naturwissenschaften die alten alk'e-

meinen Theorien durch das Experiment ersetzt wurden. Wenn auch <iit»

großen zusammenfassenden Darstellungen dabei seltener geworden sind und

die Geschichtswissenschaft sich in Kleinarbeit zu verheren scheint, so wird

der manclunal vermißte große Zug in der Geschichtsschreibung reichhch

dadurch ersetzt, dafi durch diesen historischen Kritizismus die alten dog-

matischen und apriori.stischen Geschichtstheorien ans der Welt geschafft

worden. Die Geschichtsforschung schließt sich jener merkwürdige und

epochemachenden Umgestaltung der menschlichen Erkenntnisformen an, weldie

-sich im 19. Jahrhundert unter dem Einflüsse des Naturalismus in denhoma-

nistischen Disziplinen und selbst in der schönen Literatur vollzogen hat,

eine Umgestaltung, die man knrz vielleicht als die Überwindung des

Doktrinarismus bezeichnen kann und die gewifi die größte Umwälzung in

der Geschichte des menschlichen Denlcens seit der Scholastik gewesen ist

•Eine Wiseensehall» in der sich das neue wissenschaftliche Prinzip nicht

geltend macht, ist keine Wissenschaft. Das gilt aber noch vielfach ffir

die Ennstgeschichte.

Es gibt freilich eine grofie Anzahl • von knnslgeschichlüchen Ühter^

michnngen, die den strengsten Anfordenmgen der modernen Wissenschaft-

•liehen Kritik ToUkommen entspredieo, daneben gibt es aber auch Arbetteo,

der größere Teil der kunstgesehiehtliehen Literatur gehört dazu die den

Grundsätzen einer nnanfSschtbaren historischen Kritik höchstens in der Ter-

^ertnng des dokumentarischen Qnellenmaterisles entsprechen, also da, «o

sie .aich die Erfahrungen einer .anderen historischen Disziplin zn Kntn

machen können (oft wohl nicht einmal da), in den Thesen jedoch, die sidi

jnf die der Kunstgeschichte eigentümlichen Quellen, auf die Eunstwerin
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selbst stützen, noch immer ebeuso willkürlich, doktrinär und dogmatisch

teiud, wie vor hundert Jahren.

Es wärt' sicher nicht richtig, wenn man dies durch dio Bank als

Schuld unberufener Autoren erklären wollte. Die Ursache liegt vielmehr

tiefer im Wesen der heutigen Kunstgeschichte, welche es möglich macht,

daß an ilir Leute mitarbeiten, die nicht jenes Gefühl df-r Verantwortlichkeit

der histufisch^n Wahrheit gegenüber besitzen, wi-lclies die Beschäftigung

mit einor anderen historischon Disziplin notwendig mit sich bringt. Das

hat gewiß einen prin/.ipiellen Grund. "Wahrpnd in anderen historischon

"Wissenschaften sich als Fnicht einer langen intensiven Btscliaftiirnng mit

Fr^en d<:»r historischen Kritik bestimmte kritisch»' Grundsätze und Er-

fahrungen eine bestimmtfi objektive historische Forsch angsmethode so ein-

gelebt haben, daß ihre Miliachtung und grundsätzliche Verletzung einfach

uniiiHglich wird, müssen dagegen in der Kunstgesichte solche Kegeln und Er-

fahrungen, muß eine exakte kritische Methode erst geschaffen, oder zu-

mindestens erst zur allgemeinen Grundlage der Forschung erhoben werden.

Eine wissenschaftliche Methode ist kein Eezcpt, ist nichts gegebenes, nichts

was gefunden oder erfunden werden kann, sondern ranfi sich nach und

nach aus den kritischen Problemen entwickeln. Daß in allen anderen

lüsiorischen Disziplinen den großen Quelleneditionen der größte Anteil an

der ikUfibildiiDg einer exakten historischen Methode zuzuschreiben ist, muß

-Wohl lüdit erst bewiesen werden. Ihnau entstammen die kritischen Anf-

giben, welchen man die Erfahrungen verdankt, wie historisehe Probleme

in ungeahnt objektiver induktiver Weise gelOst werden können, an ihnen

•Ghnlten sich zahllose Hiatorikerf die diese Erfahrungen xnm Gemeingnte und

zur Qondito eine qua non der ganxen historischen Forsdiimg gemacht haben.

Man kann darans ersehen, was man sich anch f5r die konstgeschicbt«

liebe Forsdrang yon großangelegten, systematischen nnd kritischen QneHen-

iniblikatioo'en erhoffen kann. Sie sind nnomginglieh notwendig, weon die

konstgeschiefatlichen Probleme nicht weiter, wie ea jetzt viellhch noch

gesehiebt, ans aprioristischen ErwSgongen, sondern ans dem Bestände der

Honnmente selbst abgeleitet werden sollen nnd wenn flir die LOsnng dieser

Probleme eine exakte, jeden Forscher bindende ^orschnngsmethode geschalfon

werden soll. Knr so kann endgfiltig der wiUkflrlichen ftsthetisierenden nnd

kaltnigeschichtlichen Spekolation in der Knnstgeachichte, den «Amateuren*,

den «NniUteniten''. oder den «UnTerantw^rÖichen^ der Böden entzogen

weiden, .was ja jeder : erstreben mnfi, dem die WissenschaftUcbkeit der

Kanstgesehichte am Henen liegt.

Bas hat Wiekfaoff eriunnt nnd fBr die Dnrchffihning ein Paradigma

geschaffen. Doch es Ist. erst der Anfang. Bs mn0^ weiin das angedentele
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2aü erreichi werden soll, eine Beihe von anderen Ahnlieheii PuliUkiliMMO

erfolgen. So mtma z. B. die mittelalterlichen monumentalen Sknlptoreii, die

Wandmalereien, die Olasgemfilde, die Tapiseeiieo, die Tafelbilder des ZT. Jahr-

hnnderts ToUstindig in systematischen Samminngen TerSffBntUefat mrien.

Es waren besonders gfinstige Omstftnde, vor allem die Verbindnog mit d«
Institute för österr. Oeschichtsforscbang, die es Wiekhoff eimdglichtcn, mis

Unternehmen dorchxnfiUiren ; im allgemeinen wftre es aber ganz aosgeschtotHB,

da0 dnzelne Gelehrte privatim diese Pnblikationeo nntemehmen and doich-

filhren, von welchen die meisten groBe Geldmittel nnd einen ganzen Stab lei

IGtarbeitem eifordeni werden. Hit staatlichen SnbTentionen oder UnterstAtmv

Tpo Seite der gelehrten Gesellschsften konnte man da ebensowenig anskewea»

Das einzig mögliche wflre, wenn eine Parallelgründang zu den Xonmaflota

Germaniae Historica erfolgen würde. Das Interesse für kimstgeschichtliehe

Fragen ist heute viel größer und allgemeiner, als das Interesse för dl»

allgemeine Geschichte in der Zeit d«T Entstehuug der Monumenta Germania*

gewesen ist und so dürfte weder die materielle Basis einer solchen Gründung

noch die erfurderliche Anzahl von Gelehrtenkräften unüberwindlich>- Schwierig-

keiten bereiten. l)( r Nut/.eii warn aber außerordentlich ; alles das, wa^ ia

iiiuhsL'liu'OU Untersuchungen gesucht wird, die immer wieder von neuem

aufgenommen werden müssen und nie zu Ende geführt werden kAimeu,

weil es für einen einzelnen Forscher unmöglich ist, den ganzen üeukmal-

bestand zu b»'h<'rrstheu nnd selbst wenn es möglich wäre, seine Erfahrunö:*^n

die anf Autupsie bemh«'n mü^en, seinen Nachfolürern nicht übermiueiv

werden können, alles das künnte in absehbarer Zeit aus der dunklen Un-

gewißheit lies zufälligen Fundes und der subjektiven Erfahrung in eine ob-

jektive dauernde Grundlage der weiteren Forschung verwandelt werden.

Daä würde aber die Ausschließung des Dilettantismus aus der Kunst-

geschichte und den Anschluß der letzteren an das bewunderungswürdige

uud in der ganzen Welt bewunderte System der deutscli^n (xeschichtA-

wisseuachaften bald iru folge haben.

Max D?ol&k.

Zwei Beiträge zur Wieland-Bibliographie.

1. Morallsoli« Bvlafik.

Herr Dr. Stamme in Le^g teilte mir gfitig aut» daA er einen Dmek

4er Moralischen Briefo bftsitct mit derVerlagaangabe^: Franckftui vndLeipiiSt

verlegts Franz Josef Eckebrecbt. 1752 A),

Bei der Alifassong der Prolegomena zn ' einer ' Wfelandansgabe H
(Anlmng zn dto Abhandinngen. der kOnigL prent. Akademie der Wmm*
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sdufttii .Toiii' Jahre 1904, 8. 80 und 67) kanniA icli nnr zwd Bnieke

ntt andenr NconiiDg des Vcrii^gen : Franckfiirt und Leipzig, so finden bej

Frinta Joseph Eclnbreeht, 1752 (» C) and Franckfort mid Lapsig,

TBfelägts Johann Cfaxistopli LGffler, 1752 B). Die drei Draeke sind

viitoreinaader nicht YoUkommen identisch. Als Proben des Unterschiedes

gibt mir H. Dr. Stnmme an: In der vorangesetaten Ode an Herrn Bodmer

steht Y. 2: wMsMektr. A fifufor6tieft«r (7. — BI. 5 a. Tonede 1. Teit-

ttÜB: S«feaimlinaeftii)i^ BdkaimfnMie&tnijgr C,— 8. 1 im Ersten Brief

y. 4: Qroan A, Orlean C, — 8. 5, Z. 9: hu99t A, Beuern C —
8. 7, letzter Yers : meyden A, wiydm C,— 8. 8, Anmerknng 9, Z. 8

:

SigmuAi^Un. A, ^enaehefim C. — 8. 13, drittfetater Yers: unA A
MMt C, — Faginiemng 8. 16 richtig A, fidseh 12 C, — ii.s.w. AnO'er

8. 8 md 8. 18 hat di« richtigere Lesart. Hit C stimmt anch B llber-

tin, «nSer in der Lesmig der Yonede, wo A wie J3 schreibt. \8 weicht

och eimnal in der Yorrede Bl. '8 a von C ab : milge B, möge C.

Trotzdem sind B nnd C, wie die Verglcichung' defekter Lettern zeigt,

von Einem Satze abgezogen. Ich vermute, daß dasselbe für A gilt. Die

Ünt-Tbchiede würden also nur verschiedene Stufen der Korrektur bedeuten,

und zwar in der lieihenfolge ABC, und da, wo Verderbnisse in den

korrigierten Exemplaren eintreten (wie S. 8 und 18), müßte man dab Aus-

springen von Lettern während des Abziehens und deren flüchtigen Ersatz

annehmen. Derlei findet sich in älteren Drucken häufig. So liegt z. B.

Wielands Geschichte des Agathon Frankfurt und Leipzig, 1766 in zweierlei

Exemplaren vor mir: in einem steht S 7, Z. 8 des 1. Teiles: ei-mähwi

im andern erwähnet; zwei Zeilen später steht in beiden Abzügen ein-

gebildeteu uii l üli- ihaupt sind sie in den Letternformen identisch. In dem

Exemplar mit erwähnet steht ermähnet gerade so unter den Druckfehlern

verzeichnet, wie in dem andern Exemplar. Es ist also hier /.ufällig der-

jenige, welcher das Abziehen besorgte oder überwachte, auf einen Fehler

aufmerksam worden, während er andere fibersah, oder wahrschejji-

lieber: es sprang während des Abziehens das richtige w aus und wurde

durch das falsche m ersetzt; der Verfasser des Drackfehier-Verzeichnisses

aber hatte den späteren Abzug vor sich.

Man wird beim Herstellen der Abdrucke mit Handpressen einen über

den Abschluß des Sataes hinausreichenden Einfluß des Druckers anzunehmen

haben. Bibliothekare und Bibliophilen müssen also beim Ausmustern von

Dubletten die allergrößte Vorsicht walten lassen und Textkritiker dürfen

sieh nicht allzeit auf Ein Exemplar beschränken.
*

. ! Manchmal ' freilich ist ein Unterschied zweier Drucke wahrnehmbar,

iäk Qua T4tidcfn<itftt nirgends anfhebt. So hat Angnst Fresenius Vor Jaliren
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in. schönen Stondm frenndsdiaflUclien Znsammenarb^toiiB nur «inen Druck

• der WieUuidiBclien Enfthlangen 1,752 vorgelegt, dessen bedmekte Bttii-

Qaarto-Ilftclie um ein merldiclies Ton der eines vweiften Biemplam ilnridi.

Dn aber die Defekte der Typen sicli an den gleichen Stellen seigten,

konnte Ton einem nenen Safese nicht die Bede sein. Der OrSfiennafeersehied

liefi sich jedoch überzeugend durch die Yerschiedenheit des Papieres eikiiren;

das eine lief infolge der Befeachtnng starker ein, das andere ireniger.

Die Drucke der Moralischen Briefe und der Erzählungen teilen die

Seltsamkeit, daß sie verschiedene Verlagsfinncn nennen. Und zwar wird

bei cU-n Briefen jedesmal Frankfurt und Leipzig als Verlagsort sowohl der

Firma E' k'^lirecht als der Löffler'schen genannt. Geläufig ist, daß dio tn id-n

Büchmiiarkt-Städte als Vorlagsort finpriert werden; wie es denii auch

bei der ersten Ausgabe des Agathon geschah, weil das in Zürich ge-

druckte und verlfgle Werk auf Zensurschwieriirkeiten gestoßen ist- Un-

gewöhnlicher ist der auf dem Titel der Moralischen Briefe eingescblagt-ne

Weg. Denn Eckebrecht's Geschäft war in Heilbronn und Lfiffler's Hand-

lung in Tübingen, wie neben anderem die Titel der im gleichen Jahre

ausgegebenen Erzählungen Wielands zeigen. Ob mit jenen Angaben der

Briefe die öffontbchkeit über den schwäbischen Ursprung des Werkchens,

etwa auf Wielands Wunscb, getäuscht werden sollte (beim gleichzeitigen

Anti-Ovid wurde Amst<r>lam als Yerlagsort genannt), oder ob d?r

Nennung von Frankfurt \m<] Leipzig auf dem Titel geschäftliche Vorteil»^

brachte, weiß ich nicht. Ebenso ist mir über die Verbinduntr der E'^ke-

brccht'schen und LAfTlfr'scben Firmen nichts bekannt. In Schwetsclikes

Codex nundinarius erscheint sub Frankfurt und Leipzig keine von beiden.

Sub Heilbronn taucht die Firma Franz Joseph Eckebrecht 1751 anf niul

erscheint fortan mit kleinen Unterbrechungen. Die Firma Löffler wird snt)

Tübingen in jenen Jahrzehnten nie genannt ; wahrscheinlich also war Löfifler

nicht Verleger, sondern Drucker und vertrieb nur auch die Erzeugnisse

seiner Presse. Beide Werke sind in Tübingen verfaßt and Temiatlich da

nnter Wielands Angen gedruckt

2. Aufruf an Menaohenfreunde.

Der It^tzto der Moralischen Briefe schließt mit folgenden Worten des

Schatzgeistes an den Dichter:

Die Erde siebest du, .

So. Freund, so blähte sie in jener Zeit der Alten^

Wo Wahrheit» Trea' nndJiecht und Menschenliebe galten 1

. . Die Erde.'So zu sehen, ward das Programm für Wie]atid8.'Sdirift-

stetterei. Hier mOge ein Zeugnis seiner nuldtAtigen Measchenlielie ans der
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Yei^sseiiheit henrorgezogen werden*), zun Beweis dafi die Ideale' sdner

Jugend noch in seinem Alier wirken. Als Beylage zu No. 12 des Weimarischen

Wochenblattes Tom 11. Fehmar 1809 erschien folgender

.Anfrof an edle Mensehen-Freonde t

Es ist eines dor poinlicbsten Gefühle, wenn wir g-uto Menschen ohne

ihr Versrhuldeii in groliem Elende zu Grande gehen sehen müssen, weil

wir ihnen nicht helfen können. Aber was ein Einzelner nicht vermag,

könnte von Vielen mit Aufopferong eines sehr kleinen Theils ihres Ent-

behrlichen leicht bewirkt werden. DaB dies yielHlltig geschehen^ nnd schon

oft durch m&fiige, auf diese Weise znsammengebrachte Sammen Tieler Kotii

abgeholfen, viel Elend wenigstens !?elindert, mandiem zur Yerzweiflnng

gebrachten Menschen wieder Mnth und Kraft zn nener ThAtigkeit gegeben

worden» kann Niemanden etwas Fremdes seyn.

Ein mir persönlich bekannter mid- ron mir gesehStzter Mann im

F**seheni der dnrch nnTermeidliche Folgen des nnglficklichsten aller Feld-

süge im Jahr 1806 - nach ^mid nach mit den Seinigen bis zor untersten

Stnfe dea menseUidien Elends gebracht worden, hat» von allen» die ihm

zn helfen Gelegenheit nnd Pflicht hatten» htUflos gelassen, sich endlich

(vielleicht zn spftt») 'an mieh gewendet, weil ihm TermnhtUch mein guter

inile besser bekannt war» als mehie Umstände und YerhSltnisse;

Sttnde es in meiner Macht ihn zn retten, so würde ich mich zu dem

Schritt, den ich jetzt ungern thuc, nicht genöthigt sehen. Da aber das, was

ich selbst för ihn thun kann, bey weitem nicht zureicht, warum sollte ich

mich schämen, alle edle Menschenfreunde und gute Hennen, denen dieses

Blatt zn Gesichte kommen wird, zu bitten, daß sie sich mit mir vereinigen

möchten, diesen unglücklichen Ungenannten ( denn ihn näher zu bezeichnen,

verbieten mir Menschlichkeit und Zartgt-fülil.) in dem großen Jammer, der

ihn — einen Familienvater mit mehrern unerzogenen K indem — zu Boden

drückt, mitleidig durch einen milden Beitrag nach dem Maaß ihres guten

Willens unterstützen zu helfen ?

Da ich wünsche, daß dir milden Gaben, welche dieses Blatt vielleicht

veranlassen wird, ganz und gar willkührlicli und freiwillig seyn mögen : so

bitte ich, solche in einem versiegelten Papier, mit oder ohne Nahmens-

bezeichnung, dem Herrn Stiftsprediger Horn allhier gefalligst zu-

stellen zn lassen». Ton welchem ich sodann das Eingegangene erheben» in

>) Vmadesgabea Ür & A. H. Borkhaidt, Weimer 18001, 8. 157 haheJeh

fcaik -darsaf .Ungewieeeu.
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. i^MBL Woehenblatte den Bmpüuig bescheinigen, and den Betra; n ^
«nglflckliche Familie sicher gelangen, lassen werde«

Weimar, den 10. Februar 1800.

C. M. Wieland,

Herzogl. Sachsen Wpimarischer Hofrath.'

Nach gütiger Mitteilung P. v. Bojanowski's wird der Einpfant,' der

aus dem Weimarischen eingelaufenen Spenden von Wioland in ciiii r be-

sonderen Beilage zu Nr. 21 des Wochenblattes vom 15. März löuy

bestätigt. Und F. Schnorr von Carolsfeld in Dresden verdanke ich die

Nachricbi '1, daß der Aufruf auch im AllgemeiBeE Anzeiger der Deutschen

1809, 3. Februar Nr. 33 und in der Beylage zu den Leipziger Zeitungen

1809, 18. Februar Stück 35; das »Verzeichniß der milden Beyträge rar

Unterstützung einer unglücklichen Familie im P^^schen** im AllgemeiD«

Anzeiger 1809, 8. April Nr. 92 und in der Beylage tu den Levog*

Zeitnngen 1809, 5. April Stück 66 erschienen sind.

Die Drucke des Aofrofes werden wohl nur in der Bezeichnung der

Sammelstelle und im Dutum yerschieden. sein; die.Answeise der Spejidea

müssijBn von einander abwdchen, da ^e nach den Urspmngsorten den Lesen

.der drei Zeitungen angepaßt sn sein scheinen.

Den liilihbedfiiftigen Empftniper im Flrenßischeni wie die Eünmig n
lösen sein dürfte, vennag ich nicht zu nennen. Pür Wieland ist es bezeiebneadb

daJ) er den Anfrof mit einem allgemeinen Sats erGffoet» denn er stellt

immer gerna den Einzelfall in einen, weiteren Gesichtskreis. :Aach ist das

zartfühlende Bekepntnis herronnheben,. ' er würde heimliche ^Üfe der

öffentlichen Bitte vorziehen, wenn seine, (wirklich beschrinlrten) llitlel Jiiif-

reichten ; iendlich die' feine Rücksicht mit der er nicht sähst der.^aaiatar

sein wollte, damit maii nicht ihm zu Liebe ||[ebe. So hat anich dies DoknBOt

etwas Persönliches an sich nnd. gibt darom eine erwünschte Bereicbemv

der Wielandbibliographie.
.

.

Bernhard Senffert..
. • - • • . .

LITERARISCHE BESPRECHUNGEN:
Ferd. Krackowizer, Die Sammelbände aus der Reformationszeit i9i

Landes-Archlv su lAta, iAn 1904. 8*.

i>as Liai«r Landet- ÄrebiT beiitrt hond«rt gvt erhiltene Bind« de<

16. JiAvbniiderte, die, tum größten Teile -BefonnatioDa-Phifsehriften enthaltmi

den.B«st d«r sehr ansebulichen Bächersammlnog darstellen, welche die tnn'

gelischen Stände Oberösterreichs im Landhanse Tcreinigl^ hatten, und die

ihrem Hauptteile nach 1800 einer Feuersbrunst zum Opfer gefaliea »»r-

Der «hemalig« Lanile«-Archivar Ton Oberöaterreich, Dr. FerdioMid Kmokowiltf»

noterzog sieh der lohtteodeo Anfgabe, auf diesen ?eigewMen BtehenAsti
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durch seine Katalogisieruog weitere Kreise aufmerksam zu machen. Den Yer-
'

Umw l«iitle d«r GnndMta, M il«r Avfimliiiie des NiAIoiibIm dm ifiiMiM
DnickM lediglidi dMi«a wtrtli«hd Angtben n b«rt<kticlitig«B,- ohne Mf-
4l&m Anmgen der Typenformen. Initialen nnd Titelamrahroangen BQckBicfat za

nehmen, wobei er an die eigentlich wissenBchaftlichen Aufgaben, welche die

Katalogisierung alter Drucke stellen kann, allerdings nicht herankam. Mindestens

hätte die Bilderschrift der Signete, äber welche doch bereits eine umfangreiche

Literatar vorliegt, beachtet werden Bollen; dann hätte 65, 3 als ein Erxeognis

der Gitem'icheii Oflbiii in Aagsbvig, 86, 8 ab ein Dniek der SchOiln^tebeB in

KAins erkannt werden rnttaien. Im allgemdnen iat die Beedireihang der einsebieii

]>nick% die in der Reihenfolge ihrer alten Nnmeriemng aufgeführt werden, eine

r^cht genaue. In Band 58 und 86 sind einige Adligate unbeschrieben durch-

gerutscht; bedenklicher weil irreführend ist es, wenn wie bei 48. 2 und 86. 3

aas dem Titel eines Dmekes und dem Kolophon des folgenden ein biblio»

grapfaiadiee Vniknm Jtonetraieitiiird: des Ureas DeelaratiMi werde Ten Ambrosins

Fritscb in G«rHti U70 gedruckt; an Tflbingen bei CHrieb Iforharla Witwe aber

Bidensbaebe Schrift: Dae eiate Enangelinm. Im anderen Falle (86, 8) haben wir

«iBen Druck SchOffers Tor uns; der Titel der von Grimm nnd Wirsnng in Aage>

bnrg gedruckten Schrift ist; Das Cristlich büchlein hern Krasmus Roterodamus

genaöt, die Clape des Frids. Dem Buche ist ein Sach-, ein Namenregister, ein

Verzeichuia uer Buchdrucker und eines der Druckorte angehängt Im Register

der Bnchdmeker fehlt einer der intereeeanteaten: «Harn Bawmaii Bnebtraeker

gea^, jetio daß Daeo de Alba trabant*, von dem der Omek 88, 28, dae Uteete

biaber bekannte Enengnis des später in Salzburg sessbaft gewordenen Druckers

herrührt.*) Den Joannes Faber Emmens Juliacensis (54, 2) nach der Namenaform

64, 3, wo ,.Faber" fehlt, allein unter Emmens zu rpg^istrieren, scheint mir nicht

angrezeigt; Faber ist sein Familienname, Enuneus Juliacenais wird wohl nur seine

Herkunft (ans Amelu bei Jülich?) andeuten. Keinesfalls darf Wejgand Hau (23^^)

unter Wejgand etehen. In den Dmekorfte» indet man Augsburg nnd Augoeta

Shetiea, Tlgnri (!) nnd Zttcieh olme Grand getrennt Wanun iit miter die Drock*

orte nicht auch €leflf mit dem Hinweise auf die Drucke 11% und 18 anfgenetnmen,

als deren Schöpfer sich die Fugger'achen Drucker Uenricus und Robertns 8te-

pbanus nennen? Dapegen hätte ich anf den Verweis auf Salzburg (94,16: üetruckt

xa Saltzpurg, durch den geweichten Erumbschnabel bey der Roßschwemb) eher

enichtet, da diese Ortsaugahe doch unr besagt, daß dae Heft in Sahburg

ai«ht gedradt worden iat. Der Teraneh, anch nnr die beeten Sehnitte ihren

Uriiei»«tn tntntflilen, war ala rollsttndig gegen jedes bibliothekarische Herkommen

vom Verfasser nieht su erwarten. Ich begrüße schon die Liobe dankbarst, mit

der er die zahlreichen Schnitte erwähnt nnd kurz beschrpibt — pelegentüch auch

falsch, X. B. : 10, 2 wird nicht Joseph von seinen Brüdtrii hefreit — ich wiisste

auch nicht, wann das geschehen wäre — sondern ringt Jakob mit dem Kngel;

87, 8 bringt nicht den Papst, eendem dae Mirefaen ron der Flpelin n. a. m.

BrwQucht wifo die Angabo der KlnaUermonogramaie geweaen, die nnr in einem

Falle eriblgte. Im folgenden emche leb, ron den Holsechaltten der Sainmlnng

) Vgl. M. V. Süss, Beitrage zur Gesch. der Typographie in 8aliburg.

Salxb.. 1845, S. 8. Mitteilungen der Geaellachaft fdr Salzb. Landeskunde, Bd. 35

(1895), S. 144 und Goedeke, Grundriß II, 301.
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(fänf BUtter dwant tiiid tu guten NelilttongM . dem Kataloge beigegebea) die

idMtoeteD. «u der guten Zeit beBÜninten lfeiateni oder Sdiulen ffutuvtiMn.

Nur einige umiaugveiehe und deshalb sckion anderwftrts beachtete Drucke (s. B.

88 Geilers toh Kaisersperg Schiff der POnitenz: Mather 988 ; 40 Geilers Bran-

gelieiibucb: Eristeller 158; 41 Geilere Narrenechiff mit den berühmten lUutca^

tionpn etc.) ließ ich unerwähnt.

37* Kopie eiuer äcböneu, tou Delphinen gebildeten Uinrabmang, die in Drackeu

dee Johannes de Tridino in Venedig Torkomnt.

46, 14. Drneltort Augsburg. Seegefbeht nm JOrg Breu ans 'dem Vartosunu

(Muther, Böch.-Ill. 1008).

. 16. Augsb. Hans W t i d i t z. Vgl. mein Verzeichnis seiner Schnitte (H.

Weiditz, Straiib. 1904.) Nr. 9. Zweiter, an beschriebener Zoataod: die

Jahreszahl ist aus dem Stocke herausgeschnitten.

4d, 2. Augsb. Schnitt vom Meister H S (Nagler, Monogr. III, 1449).

8^ Augsb» Umrahmung ans vier StOeken ron Weidits» diu obere und

untere ca. 86 X 1S8, die seitlidien ca. 98 X Oben: weibHcbe Halb-

Agar in Ranken; koannt auch, in 8teiner*ecben Drockeo vor. z. B. im

Xenophon (MiitliPf 1114) fol. (6) v. Unten: zwei stilisierte Delphine, die

sich gegen eine Maske zwischen ihnen aufbäumen. Vgl. Teutsch Cicero,

Angab. 1&34, lol. 21; ein schlechter Nachschnitt darnach ist die untere

LeMn fon 50, 5. Die seltlicben Leisten sind einander gleich: Banlcn ait

filnl Putten.

4. Angab. Heister H 8.

6. Angsb. Die Umrahmung geht sicher auf Weidits snrüek. WabrsehsiBlich

ist H S der vermittelnde CopiBt.

a. Augsb. Auch hier ist die Hand des H S deutlich. Seine Vorlage keoqe

ich nicht. • . . . .

^

'9:iAngsb, SchOne, nnbeecbTiebene Tttetnmiahmung von Weidits
Ton «nem Stocke (148 X 108, SchriftfeU 85 X 59): weiBe Banken ssf

scliwarsem Grunde. Unten in der Mitte eine grofie Rose, seitlich üben

gpflflgelte Engelköpfchen. Dieselbe Uinralimung zeigtauch der Druck 50, 34.

11. Aug»b. Umrahmung aus vier willkürlich zusammengestellten Leisten roii

W ^ i (1 i 1 7. Die untere auch Teutsch Cicero fol. 148, Abb. Births Formen«

schätz 1685, 97 oben. Vgl. 50, 29.

12. Angsb. Dieselbe sehleebte und fremde Umrahmung; welcbe im Plaobii

(Vert. Weidits Nr. 5) Tenrendet woiden war..

14. Au^'i^b. Umrahmung von vier willkOrlich zosammcngestellten LeiltSB

W f i (1 i t z'. Dieselben kehren 50, 14 wieder.

15. Nachschnitt uacli üana Cr au ach ^r. 16. Vgl. Flechsig. Crauach-

studien I 202 ff.

18. Angsb. Leicht rerftuderter Naehschiutt (U6 X 105) eines Teilstftekee

.Weidits* Schnitt Pettarka (Vers. 84) II 87 Dieaelbe Kopie 97, &
87. Augeb. Unbeschriebene Titelumnhmung- ans. etnem StftdM res

Weiditz (148 X ^01, Sohriftfeld 90 X 56): weiße Banken auf sehvsrsni

Grunde; unten derbetj, sciiraffiertes Blattwerk mit zwei an Passionsblumen

eriiiiieniden Blüten, oben seitlich kleine Rosen. Der Stock ist an rter

. rechten Seite um etwa 1 mm beschnitten. Eine mäßige Kopie dartiach

besitst das Berliner Xnpfeitftiebknbinett in uinum Ansschnttia,
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80. Aagsb. Das ülücksrad vou Weidits aua Uutteos Epigrammen. Yen.

Kr. M.
88. Avgtb. Dm Stoek b«m0 1587 PbUipp Dlhwd.

41, An^b. Zierliehe, unbeschriebene Umrahmung von vier zasamman*
passenden Stocken von Weiditz. Die Qaerleiäteri (init Mittelachse) ca.

13 X 109, <He Längäleisten (PUaBtorföUaiigeii) ca. 122 X tehwarze

Ranken auf weißem Grunde.*

42. Angsburger Nachdruck, 1530 oder bald darnach. Vgl. Wellen Hans Sachs
' S, SO (4. Droek). Der • reebti «m etwa ST^m» Tenlflminelte Stock eines

imbekuiitiii Angebnifer Klnitlen war nerat abgedroekt worden fol. P|

Ton Walter leenbnrsi Sebrift: Wie die mechtige ErbkOnigroieb Hispanin:

Hnnngern . . . zn Osterreich kommen sein. Augsb., Schönsperger, 1520. fo.

Der Drucker ist wohl Philipp UUiLird, der den uiiverstünimelten Stock

löSO in der Schrift «Warhafftig auzajrgung wie Kaiser Carl zu Angsparg

1580 Segalia vnd Leben geUhoB* vorwendet batto.

58, 2. Angebaff. Ifolcbior Bamminger. Tttelniuabmnig: (157 X IM. Sebrift-

feld 90 X 71) : flacher, kaaaettiorter Bogen (in der Lfinette ein Schild«

Ton einer mäanliebon and einer woibüchen, in Ranken endenden Halb-

fignr gehalten), auf marmorierten Säulen ruhend. Oben beiderseits bekleidete

Engel mit leeren Sciiilden. Hinter den Säulen je eine Küni^'sfipiir auf

rundem Postament. Im Sockelfelde ein leerer Schild, beiderseits musi-

deroado Eagoleben. Erinnert ah Arbeiten Leonhard Beeks. Dieae Üm-
rabmang beiobroibt A. Götie, Die bd. Dradcer der Beformationetoit

Straßburg, 1905, als Nr. 86. Eine freie Kopie darnach mit dem Signete

Schölfers zeigen die Drucke 86, 3 und ein nnbeschriebener desselben

Bandes (Götze Nr. 66). Weitere inhaltsgleiche Darstellangen beschreibt

Götze unter Nr. lU, 66 und 85.

3. Vier schlechte Leisten. Die rechte zeigt eine rohe gegenseitige Kopie

on Dfirors Kleiaero Gltek B. 78. Ebenso 50» 88.

b, Siebe 48, 8.

8. Augsb. Sehr gotreiie nnd u n b e s c h r i o b •> n e Kopie Weiditz* nach

der Unirahnmng Hans Cranachs Flechsig Nr. 7. 177 X 122, Schrift-

feld 109 X 6"^ Mir sind noch drei weitere ca. 1523 bis 1525 erfolgte

Verwendungen dieser Copie bekannt. Nur diese und nicht das weniger

feine Original konnte Paseavant (III, 4U7. Nr. 102) als Arbeit Holboine

beeebreibeii.

7. Weiditi. Yors. Nr. 15.

8. Weiditz. Verl. Nr. 17, 8.

14. Siehe 49, 14.

15. Augsb. V (jiite, unbeschriebene Umrahmung Weiditz' von einem

Stocke 1,161 X 117f Schriftfeld 102 X ^6)* weiße lianken auf schwarzem,

'weift pnnkfiertem Gmnde, in den vier Ecken der Umrahmung und in der

Mitte joder Leiste eine groflo B«>80. leb kenne einen anderen Drook mit

dieser Leiste, wo sich als Drucker Heinrich Steiner nennt. Gutze beschreibt

die Umrahmung, die 50, 21 und 80, 1 wiederkehrt unter Nr. 119 als seit

1523 im Kesitze JOrg Gasteis in Zwickau befindlich. Derselbe Drucker

besaß noch eine andere Leiste Weiditz', die ich unter Nr. 42 meines

Veneichnisses nach einem defekten Drucke (Jörg Gasteis, wie mich Gotxe
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belehrt) beschreiben mußte, seither aber in eioem 1521 datierten Draeke

des Angebnrgen Htni SehOosperger wiederfand. Ootie Nr. IM. Kr. 140

dfirfte derselbe Stoefc in serslfilsn Zaatends sein.

t6, Augsb. Grimm a. Wirsang? Reizendes Zierbl&tichen (schwarze Ranke) tod

W e i (I i 1 2 ; hatte den Titel der MediUtiosss (Vers. Nr. 25) gesehafickk.

21. Zwickau, JOrg Gaste!. Sieiie 50, 15.

22. Vet&nderter Nachschnitt nach dem 2. Zustande der Umrahmung Hans

Cranacfas Flechsig ^r. 5.

88. Di« Umrtbmmg (17« X 1^ Sefarififeld 77 X ist eine gats Ariwit

Springinklees. Das Scfariftfeld rsht auf elne«i reieheii Soskel, ist

von Filastem flankiert und von einem Gebälke ge8chk)8Ben. Darauf ein

als überhöhter Rundgiebel gedachter Teil einer Kreisscbeibe. Zu ihren

Seiten je ein musizierender Engel. Außen neben den Pilastern Trophäen-

gebänge auf schwarzem Grunde. Abb. einer Kopie darnach mit weißem

Grands Hirths Fonpsnsehate 1884, 178. Diese ümrahmung int wabr-

sshelnlich idantiseb mit der eon Dedgson Gatalogv« I 8. 415 Nr. 84 and
84 a verzeichneten.

84. Augsb. Sehr schOner und überaus bezeichnender nnbesehriabsner
Schnitt nach Jörg Bren (124 )< Hl).

26. Augsb. Umrahmung aus vier neuen, willkürlich zusammengestellten breiten

und ecbOoen Leisten Weiditi': weiße Ranken auf schwarzem Grunde,

di« seitliehsii, einander gteiehea 181 X ^ (Pilastsrfttllnngen). di« obere

84 X 79» die untere 88 X 186 (beide BandomarasDte).

87. Augsb. Wie bei 49, 6 : Weiditz'sche Kunst, durch des Heisters H 8
Vermittlnng getriibt. Die originale Vorlage der oberen (der unteren

gleiclu ni Leiste im Poljdorus VergilinB (Muther 1112) fol. 112 v. u. öfter.

2ö. Augtib. Interessante anonyme Umrahmung aus vier zusammenpassenden

Stacken (141 X 106, Scbriftfeld 88 X 68): Renaissance-Rankenwerk mit

gotisehem Einschlags« Unten ein aUnnlieher nnd ein waiblieber Eentsar.

Grand sehwart. Gsmahat an die Art Daniel Hopfeia. Bcachstfteke der

Ümrahmnnp 49, 10; 50, 4 und 50, 85.

. 89. Augsb. Verhältnis des H S zu Weiditz wie 49. 6 und 50, 27. Die untere

Leist« eine (verlängerte) Kopie nach der 49. 11 unten verwendeten

Origiualleiste. Die obere ist echt : Justinus (Mnther 1079) fol. 52. In der-

selben Zasammanstsllang 80, 4 wiederholt.

80. Angsbnrger (?) Nachdmek (Weiler, H. Saehs 8. 19, der 8. Dnuk). Hftchit

getreue Kopie nach dem Nflmberger Originale : Weiler S. 18 (den 4. DraekV

81. Wahrscheinlich ebenialls Augsbnrgsr Nachdruck nnd -schnitt WsUsr

S. 22, der 4. Druck.

.33. Siehe 50, 3.

34. Siehe 49, 9.

86. Angsb. Frftchtige, nnbeschriebene ümraharang Weidita* von

einem Stocke (170 X 186, Sehriftfold 76X 60) : raiefae achwana Bankea

auf weifiem Grunde. Jeder der fier Streifen hat Mittdaehse. Gant in d«
Art des Zierblättchens .lO, 16.

51f 6. Augsb., Melchior Kaniininger. Gegenseitit'e Kopie nach Holl)eins Um-

rahmung Weltmann II 193, Nr. 234. Ohne Bezeichnung, unten der kaiser-

liehe Adler und die Reicbssturmfahne. GOtze Nr. 190.
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8. Angab. Reitorkanpf von J0rgBr6««iit dem Tftitonuurat (Mnthar tOOS^

18. Angtb. Kopie det H S nach dem Schnitte Ton Weidits, Petnurkfe 1 116

53, 1. LukasCranachd. Ä. Schuchardt II 233 Nr. 94.

61, 16. Sehr feine Unirahmnnp (151 X H2, Schriftfeld 75 X 56^: ^wei aaf Vasen

stehende Reiher tra^^en em Gebälke. Arbeit eines Nttrobergers in der Art

U. S. B eh am 8. Vou l:'auli nicht beschrieben.

6&, 1. HftDtCrinaeb. Fleoheig Nr. 15. (oder Nechiehaitl ?}

8. Angib. Gatw Neeheehiiitt nech der von Hau Holbein für Thomai Wolff

geieichneten Titelamrahnmng Woltminii II 187 Nr. 213. Im Schilde

anten als Signet der wilde Mann Grimms. Zeitlich durch den Umstand

fixiert, daß das Wappen Wirsangs, der sich 1522 von Grimm trennte

fehlt, dieser aber 1523 zu drucken aufhörte.

7. Kanm eine Kopie nach Geurg Lemberger, sicher aber aus Motiven dieses

Zeidmert suMmmengettallt

70. Georg Lemberger. Tgt mein YentfehDii fon Sdinitken det

Heisters in den MttteilnDgen der GeaeUeebaft flir verrielOltigende Kunat.

Jg. 1906. Nr. 13.

72> Holbein. Woltmaan II 187 Nr. 212. Eine sehlechte gegenseitige Kopie

enthält 94, 17.

88« 1. Angsborg, H. Steiner. Siehe 50, 15.

4. Siehe 60, 89.

86, 8. Siehe 60, 8.

8a. Signet der Drncker Grimm nnd Wirsung von Weidits Verz. Nr. 17, 8,

7. Holbein. Woltmann II 190 Nr. 222; das Signet U 195 iNr. 239.

84t 6. l^ie Titelbordfire iTon einem anderen Stocke als die des Druckes. 65, 1

genommen) ist eine Kopie nach Hans Cranach Flechsig Nr. 15.

6. Lemberger. Ten. Nr. 6.

11. Angab. Weidits. Ten. Nr. 8,

15. L e m b e r g e r. Ten. Nr. 8.

17. Siehe 72.

87, Ö. Siehe 49, 18.

12. Lemberger. Vert. Nr. 16.

16. Angsb. Meister H S. (105 X 100.)

19. Siehe 60, 88.

Heiarieb BVttinger.

About Hebrew Manuscripts. By E. N. Adler. London, H. Frowde, 1905.

Das Buch ist gleichäam eine Blumenlese aas dem ziemlich engbegrenzten

Felde der hebrAisehen Bach> nnd Literatorgesehichte ; nm beim Vergleiche sa

bleiben, ein Gewinde ana Jeriehoroaen, Da ea nur lom Teil über Handaehriflen

bandelt, nnd da überdies iwei Anftitee — beiläaflg bemerkt die wertroUaten —
nicht von Adler herrShren, so ftUt dieses Werk in eine der von Dr. Frankfurter

bestimmten Kategorien von unrichtig betitelten Büchern. Der größere Teil des

Baches liegt diesseits der Interessen dieser Zeitschrift. So ein Verzeichnis der

Karaltica aus dem Besitz Mr. Adlers, der mit Begeisterung för die Kuitur-

denkmller aainaa TalltM offmbar abraao begabt iit via mit den Mitteln ata m
erwerben. Dia Karatten, in Icompakten Gemeindan im attdUeban BnSland aitsand»

8
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ferwerfen im allgemeinen die nachbiblische Tradition und ttfitsen ihre Lehre

fait «UMhlieilieh «nf die haiiige Bchrifik ttillai tomit «tw» d«B Pwt<itantiwiM

im Jidaatom vor. 80 besteht dai rtatilidie Yentiehnia kinltiadiar Maanikripto

im WMentliehen aas Schriften exegetischer Natar ; auch die wenigen meditiniiehen,

astronomischen und philologischen Handschriften verleagnen nirgends ihren theo-

logischen Ursprung — ein sehr erklärliches Charakteristikam der gesamtc^D

national-jädischen Literatur. Neben diesem Veneichnis ist der Abdruck de«

Katalogee eines jfldlsdieD Bnchhindleci, TennutHeh ans dem 18. Jehifamidsii

Ten fuii beeoaderrai Intereese. Der hehiiisdie Teit wird durch die eai^isdiss

Bllilltennigeil Adlers der WOrdigllDg eines weiteren Kreises nfthergerQckt und

entpuppt »ich so als ein ehrwürdiges Denkmal hebr&ischer Buchgeschichte, dem

die ^ristliche Literatur nichts aTinrüienid Gleiches an die Seite stellen kann.

Dieser Kataloffsedition folgt — scheinbar als Kezpnsion, in Wirklichkeit als ex-

serpierende englische Übertragung — die Torzögliche Untersuchung Ludwig

Bla«8 Aber althebrliiches Bnehwaeen, die im 2S. Jihresheriehte der Landas*

Tabhinerschnle in Badnpest (1908) eisdiienen ist Avf diese Schrift, in der Fiel

Blaa mit Erfolg bemäbt ist, die Foraehnngen Birts und Dziatzkos auf dem

Gebiete des klassischen und Wattenbachs auf dem des mittelalterlichen Buch-

wesens durch Klariegun)? des jüdischen Öchriftwesens xu ergänzen, wird noch

zurflckzukommen sein. Li einem weiteren Aufsatz über ^den Humor der hebräischni

Manuskripte* era&hlt Mr. Adler nicht ohne Laane, mit welchen Kniffen uod

Pfiffen er den gaai- oder hnllmintiachen Jndengemeittden die koattMuatan Hod-
acfariften al^en mnfite. Doch wird taa dieaea ergOtsKehen BeiaehÜden die

Volkerkunde mehr Nutzen ziehen als die Bachgeschichte. Ganz verunglückt iit

Adler's Aufsatz über die Geschieht« des hebriiischen Buchdrucks. Diese Geschieht«

— eine bescheidene aber nicht unrühmliche Episode der jüdisclien Kultur-

euiwicklung — dient Adler zu einer Glorifizierung seines Volkes, die verständlich

imd herechtigt wäre, wenn er sich nicht zu den unerbittlichsten Feinden aller

vagen Hypotheaeo, den Tataaahan, in ein aehr geapanntea Verhiltaia aetetOb Ve^
stiegene Behanptnngan ala Beweiae aaaiageben iat ateta fefllhrlieh» gecadasa

tOridit aber, mit Behaaptangea zu operieren, die leicht zu widerlegen sind.

Ohne sich mit der erspriefilichen Rolle der jüdischen Buchdrucker des 15. Jahr-

hunderts zu besclit'idcii schreibt Adler fpag. 115). „One of the mjsteries i>f

historji', a mjstery not jet solved. is as to the part the Jews plajed in that

great diacovery (of printing). Tbey «arfoiR^ did plaj a part in it" Dieses

Odieimnis, wenn es je einee war, iat lingat geUlei Daa euaigemal, da ein Jade

in der Erfindongagaaehichts des Baehdmcks genannt wird, geaahieht di« in

den noch nicht genögend aufgeklärten Urkunden von Avignon* Ein wandernder

Silberschmied ans Prag, Prokop Waldvogel, der an den ersten DmckTersuehes

Gutenbergs in Straßburg irgendwie beteiligt gewesen war, rief im Jahre 1444 in

Avignon eine Gesellschaft ins Leben, die sich mit der geschäftlichen AusnQtzung

der Erflndang der .ars artificialiter soribendi* befksaen aollte. ünter dea Tafl-

habem der Firma, die ebenao an Geld wie an Ideeamangd eeheiterte, befimd

sich auch ein Jude Namens .Dannua de Caderossia' (V. Reqnin, Tirapr. a Aviguon

en 1444). Darauf beschränkt ' irli nnn der Anteil der Juden an der Erfindung

des Buchdrucks. Niclit niiiider prutesk ist die Behauptung Adlers von dem

Anteil der Juden au der Entdeckung Amerikas: Im Jahre 14'J6 wurde in der

OflUn dea Abraham d'Ortaa in Leiria (Portugal) ein .Almanach Perpetnas' des
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Abraham Zacuto gedruckt. Dieses Werk nun befähigte Columbiis auf seiner

zweiten Entdeckungsreise eine Moodesfinstemis vurherzasageii, eine Prophezeiung,

-di« die Eiogtboineii Jamiiku dertrt ?«rblflfile. daS lit ihm ttott Fcindaehaft

Gtfhonam lehwona. Hr. Adler nennt nnn diaM artige Anekdote «n tarviving

monuinent of the part the Jews played in the diaceveiy of America" ! Zar

Beleuchtung dieser sonderbaren Argumentierang sei es gestattet, folgend- an-

«uföhren : Die Columbusforschung (Harriase. Bibl. Americ, vetust., Nordeiiskiöld,

Facs.-Atlas tili. Kartogr. äldsta bist.) hat ergeben, daß ?ou allen Büchern, aus

denen der Endecker aeine theoretischen Kenntuisae schöpfte, die im Jahre 1483

in Ldven gedraekte «Image Xandi* dea Erabiachob Pierre d*AiUj von Cambraj

den eratan Bang einnahm, meauuid aber daehte bidier daran, dem gelehrten

Kardinal eine Rolle in der Entdeckung Amerikas zuzuschreiben. Der kostbare

Einfall, den Verfasser einps 1496 gedruckten Buches, Amerika miteiitdecken zu

lassen, blieb Adler Yorbehalton. „Amicus Socrales, Araieus Plate, sed magis amica

reritas". Solche Dinge sind nicht geeignet, die Kritik Adlers günstig zu beleuchten.

Wer ftber Geechiehte des Bacbdrucks schreibt, darf aneh nidit 8ilM anbleUen

wie dieaen: ,The fliat book printed In Italy appeaied at Borne in 1467"!

Xr. Adler iat hier wieder von der Wabilieit etwa eo weit entfernt, wie Efllingen

Ton Wien, eine geographische Entfernung, die er allerdings sehr zu onter-

schätzen scheint, da er Peter Nigers Schrift gegen die Juden „at Esslingen near

Vienna"* gedruckt sein läßt. Mr. Adlers Forschungen zeichnfii sicli überhaupt

durch eine erhabene Verachtung alles dessen aus, was er Wisseoschaft der

«Gentitea^ nennt, ein Anadniek, den er etwa im 8ione nnaerer JBarbaren*

fobrancht Aber er kontrahiert nieht nur aneirtrtige Schulden, aneh auf aeinem

engsten Arbeitsfeld läßt er Rechnongen unbeglichen. So glaubt er, daB Konrad

Fjner im ersten in Deutschland gedruckten Buch, das hebräische Lettern enthält,

in dem obenerwähnten „Tractatus contra perüdo» Jodaeos de conditionibus reri

Meäsiae" des Dominikuuers Peter Schwarz (Nig*'r nur die ersten zwei Wor t

der Genesis und das Tetragraramaton in hebräischen Lettern druckte. Adler

weiß also nicht, da0 dieaer Drnck anfierdem noch daa hebrüsdie Alphabet mit

der Traaaakription enthält (Fkea. in Kat Olaehki LIII. 8. 46), er iat ferner

flberseagt, daß dieses am 6. Juni 1475 gedruckte Buch jünger ist als der am
-5. Februar 1475 in Pieggio )n rtr'*stellte „Kasbi", was bei der Datierung des

15. Jabr}nind«'rts noch seli; zweifelhaft i.^t, er weiß endlich nicht, daß zwei

Jahre später eine deutsche Übersetzung des Schwarz'schen Tractatus : „Chochaf

haroscbiah d.i. getülmeczt eyn etem des Heschiab" erschien, die eine Anweisung

snr Brlemnng dee Hebriiadien cnthllt (Banalik, Geach. d. Prager Univ.-Bibl.

481. — J. Boienthal, Xat. Inc. Tjp. 8857). Aneh in aeinen Bypotheaen ist

Xr. Adler sehr unglScklich. 8o, wenn er meint; .It would be only natural to

suppoie that a Frajer-Book «r a P*Mitar*'n< h would have been the first book a

Jew wished to print." Jeder k'iolie Katalog von Wieeendrucken hätte Mr. Adler

vom üegeuteil überzeugen kunnen ; es ist nur natürlich anzunehmen, daß ein

aeleher Draek nicht den Beginn, aondem den AbaehluB einer Dmekerifttigkeit

bildete: daa Torgehen Gntenberga war fBr alle aeine Jftnger notwendig rorbildlidi.

So mag aneh der sonst sehr interessante Aufsatz Mr. Adlers, der eine knrsoriache

Darstellung des hebräischen Buchdrucks enthält, noch manche Unrichtigkeit

enthalten, die dem Duichschnittsleser, der niclit jeden Satz auf seinen Feittirehalt

prüfen kann, entgeht. Ohne Zweifel aber ist der Titel des Aufsatzes richtig:

8»
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,The Koniance of Hebrew Priiitin^'. " Wie romantisch dieser Es«ay ist, lehren

Beine Eingangsworte: ,Througiiout the Middle Ages, the Jews were practicAllj

al0iM in Eorope to nphold teienee and literatnre.* Wir wollen vom eir<»pUidieii

PeRtbuid nbtabra, aber einen lolehen aw Dfinkel nad Ifpiotans soaammengeeetitm

Aiitipnich in der Heimat Alkaios, Bedas, Roger Bacons, Scotos Erigenu n
wagen, gleiciisam anp:eeichts der Küste Irland*, wo alle Quellen der transalpinen

Kultur aufsprangen, verrät eine geistige Beschaflfenlieit, die jenseits aller Kritik

iiegi. Den Abschluß des Buches bildet eine vortreffliche in deutscher Sprache

gescbriebeoe Bibliographie Prof. W. Bachers: ^ Zur jüdisch-persischen Literatur.*

Den .Neitor der jadiiehen Literatar* Prof. If. Steinschneider hat Hr.

Adler seine Anfofttie gewidmet. Ans den Arbeiten dieser beiden antgeieiehBtlea

Gelehrten hat Adler aber wenig gelernt. Sonst würde er einsehen, da0 nas

erst dann der Erkenntnis der Literaturdenkmäler seines Volkes näherkommt,

wenn man sich über die Forschungen der ^Gentiles" nicht hochmütig hinweg-

setzt, sondern sie dankbar Terwertet. Keine Holle spielt die Uowiaseoheit lieber,

als die des Dünkels, keine aber aneh sdilechter.

G-IL

Georg Jacob, Erwähnungen des Schattentheaters in der Weltllterstvr.

8. Termehrte Ausgabe der Bibliographie Aber das Schattentheater. Mit eiscr

Tafel Berlin, Mayer & Müller. 1906.

Der Verfasser gibt hier eine sorgfältig aus- und umgearbeitete Bibliograpiiie

des Schattenspiels, die gegenüber der aweiten Auflage (vgl. tf. d. 9. T. f. B.

VI. 8. 41) bedenttnde Fortschritte neigt. Die Literatnrangaben sind nicht wu
bis auf die neueste Z* it f< rtgeführt, sondern auch vielfach ergftnit; ich slhle

116 Titel in der 2. und 233 in der Torliegenden 8. Auflage in der Abteilung für

das eigentliche Scluittenspiel. Ist dieser Umstand ein Beweis für die Umsicht

und den Fleiß äes Herrn Veifas&ers. su sind anderseits auch die Veränderungen

in der Ausstattung, Oktavfurmat statt des frühereu, weit weniger handlichen

Sehndtfolio, sowie die nonmehr dnrdigefilhrte linmlidio Trennung d«r einsehwn

Jahrhnnderte. lobend antnerkennen. Es soll aber auch kein Torwarf seiot wenn

i«h behanpte, daß die Bibliographie nicht löckenlos ist, und im Naehstehendea

auf dem mir nächstliegenden Gebiete des japanischen Schattenspieles einige

Ergänzungen bringe: KÄmäyana, sarga XXIV Vers. 112. (13. Jhdt.); P, A. van

der Lith, Nederlandsch-Oost-Indie, Doesborgh 1875, S. 325-827; P. J. Vetb.

Java, Haarlera 1875—1882, I. S. 451—454; £ni. Metxger, Einiges über deo

Wajang anf Jara in Globns 80, 1886. N. 22; tf. Bartels, Das javanische Vodcll

«inet Wijang-Spieles in: Zeitschrift für Ethnologie 22, 1890, 8. 206; Mijland,

Schetsen uit Insulinde. Utrecht 1893. S. 61; G. A. Wilken, Handleiding voor de

crgelijkende volkenkunde van Nederlandsrh Oogt-Indie, Leiden 1898, S. 101—104;

H. H JnvnbuU, Indonesische en Achterindische tooneehoorstellingen uit het

Käniäyana in: Bijdragen tot de Taal-, Land- enVolkenkuude van Nederland&ch*

Indie, 6. volgr. X, 1902, S. 527—565 (mit Texten); H. Blink, Ked«rlandsch-Oost-

en Wcst-Indie geographisch, «thnographisch en ooonomisch besdiroTen, Leiden

1205. 8. 409—411; Encyclopaedie van Kederlandsch-Indie, 's Gravenhage-Leiden

1897—1905, 4 deel, 8. 402 - 410, unter „Tooneel". Außerdem finde ich in

holländischen Quellen angeführt: Feestbnndel. aangeboden aan Prof. Kern,

S. 325—332, Een Kgruwat-voorstelling, konnte aber das Buch selbst nicht eiosefaeo^
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3>i« orlitgend« Bibliogriphi« mr jedmfalU adion in Draek, alt »Mio Aaftite

.Das jaTanische Drama (Wiijang)*' in den Mitteilaagen d«r anthropologiidien

'OeMlUehaft ia Wien Bd. 85^ Dei. 1905 erachiM.

Dr. H. BohAtta.

AUS ÖSTERREICHISCHEN BIBLIOTHEKEN.
(K. k. Hfftf-BiUiotiiek.) Wenn andi nur eine karse Spnioe Zeit ttit der

ErOflhimg der neuen Bftnmlichkeiten dw k. k. Hof-Bibliothek Tevfloasen ist, so

4satet doch schon jetit das allgemeine Urteil dahin, daß die dorchgefährtea

baulichen Veränderungen, seien sie nun Um- oder Zobauteii, in glänzender, den

weitgehend^tf n Anforderungen entsprechender Weise ToUzogea wurden sind.

^Vohl der beste Beweis fQr die glückliche Lösung der hierbei auftretenden

Schwierigkeiten dürfte in dem Empfinden liegen, das sich jedem Besucher

«ogleieb beim Eintritt in des neue Teitibfll »nfdrftngt, als ob dies ellea sdion

Ilngst bcstenden bfttte. Ans dem einst düsteren, dnmpfen Ranra eines Bfleher-

niagazinei hat Obefbnnnt Friedrieh Ohmn na oin luftiges, lichtdarchflutetes

Vestibül geschaffen. Aus einem schmucklosen, rechteckipen Räume bat die

geniiile Hand des Aichitekten einen imposanten Kuppehauni mit elliptischem

'Gtundriß gebildet, welcher an der dem Eingänge gegenaberliegendeu Seite die

Garderobe, sowie die Kassa beherbergt Vier Epitaphien, von Fracbtkr&nzen

umsogen, entbnlten dio Namen der einstigen Prtfekten der k. k. Hof-Bibliothek:

Biotins, Lambeek, Vtn Sfietui nnd Dietriefastein. Zwei Tflren lUhren von hier

ans in das alte BUehermagMln nnterhalb des Pmnksaales, in die sogenannte

P'^mise. Unter dieser wurden die neuen Böchermagazine mit den modernsten

Mitteln der Technik anpelept. Galt es doch, den daselbst untergebraclitea

Bücherm&ssen Licht, Luft und Warme in gleichmäßiger Weise zuzutunreu. Obwohl

die nntenten Stellngen sieh volle viersehn Heter nnter dem Nivean des Josefo-

<plalies befinden, wnrdo trotidem dnreh Anlage von breiten, mit weiften, glnderten

Tonplatten ausgepolsterten Schächten und durch Anwendung der bekannten

Luzferprismen eine Luft- und Lichtzufuhr erreicht, die alle Befürchtungen bezüglich

der Unterkellerung und der damit verbundenen Feuchti^keitsijefahr zunichte

macht. Sämtliche Stelia^'en, »üwie die durchbrochenen Fußboden hmd, äliniich

den Magazinen des k. u. k. Hans-, Hof- und Staatsarchivs, iu Kiseukoustruktion

dnrebgelfthrt. Die BMuen der Dampfheisnng aind längs den Fenstern der

Liehtscbldite nsgtiegt, so daB eine gleicbmifiig temperierte Wirme simtlieht

Abteilungen des Magazins durchzieht.

Doch kehren wir zu dem Vestibül zurück. Kin Windfantr sowie ein in

spätem Empire gehaltenes Eisengitter trennen es vuo dem alten Stiegenhause,

<la> infolge des seitiiciien Einganges soviele Jahre hindurch seine ganze Wirkung

«ingeboflt hatte und erst jetzt durch diese bauliche Veränderung i»eine zentrale

Bedotttnng erlangt hat In der Hoho des ersten Treppenabsslzes Ahrt seitlich

•ein« Türe in die BAutne der nenen Mneikalieorttetting. Im ersten Btoekwerko

angelangt, wird der Besucher durch eine Aufsehrift „Lesesaal* zuerst in einen,

mit einer reichstukkierten Tonne überdeckten Vorraum gewiesen, der als Winter-

garderobe gedacht ist. Daran schließt sich ein weiteres in liellen Tönen gehaltenes

Limmer an, das durch Anlage von Schranken in einen Mittelgaug und zwei

eeitUebe Abteilungen getrennt ist, von denen die anf der rechten Seite befind-
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lieb« dar BflclierMugabe forbehalten iit» «ilirend di« linke nr Einreidmif dar

Btteherbettollzettel and znm Naebichlsfedienst dient Biebene Schräake b«gei

den alten Bandkatalog sowie die Kassetten, welche bestimmt sind, den begonnenen

kleinen Nominalkatalog aufzanehmen. Ausserdem ist an den Fensterpfeilern ein

Teil <ier Haudbibliothek des Lesesaales aufgestellt. V^om Nachsciilageraum führt

sowoiil eine pneumatische Post in den Katalogsranm hinüber, mit dem außerdem

«ine talepboniaehe Yefbindnng weitere VermittlangeD etmOgliebt.

Hieran eehlieBt eieb der eogenaante Avgnetiner-Saal, der einatige Biblio-

tbeksraum des benachbarten Klosten, weleber so viele Jahre als BAcbennagaiio

gedient hatte und nun endlich einer würdigeren Anfiijabe nberf^eben worden ist,

indem man ihn zum neuen Lesesaal adaptierte. Je sieben Tische, die für je sechs

Leser reichlich Platz gewähren, sind zu Seiten eines breiten Mittelganges auf*

gestellt Am £nde des Saales fähren mehrere Stufen auf ein Podium, das ab

Leseraam fttr die Zeiticbriften dient An der Bfldtwand dleees abgegreniten BanaMt

worden 1740 Stelülehef mit ferUatlimder Niinieiiennig angeordnet nai Aaf-

bewahren der Zeitschriften, Ober die ein sowohl naeb den Nummern, als aucl^

nach den alphabetischen Titeln angeordneter Katalog AufschluÜ erteilt. Das große

Deckenfresko von der Hand des österreichischen Historienmalers Johann Wenzel

Bergl (1718 [19?] bis 17ö9) im September und November 1773 entsUnden. zerfilit

in ein großes Mittelstflck, an dessen R&ndem die Tier Fakultäten dargestellt sind,

wibrend iB twei Seitenttflcken der Pamat nnd eine Allegorie der Jledianib and

Bbetorik gemalt erscheinen. Daa duftige Blau dee Himmele, die goMigea

Wolken, auf denen sieb zahlreiche Putti mit Lorbeerkränten nnd -Zweigen herani'

tummeln, die bunten Gewänder der allegorischen Figuren verleihen im Vereine

mit dem warmen Ikatin und der diskreten Vergoldung der reich mit Intarsia

geschmückten Bucherschrinke dem Baum jenen nobeschreiblichen Zauber, den

nnaoe bnmiadieB KloiterbiUiotiieken wie Gottweih nnd Henogenbarg auf jedsB

Beschatter ansflben. Infolge der sergfUtigen BeetanratioB der FredEen, eowie der

tlelbewnßten firglninng, wnrde dieser stimmnagerelle Eindmek le viel ah möglich

erhalten. Wenn man von den elektrischen Stehlatnpen und anderen unvermeidlichen

modernen Einrichtungsstflcken absiebt, so hat s^ich die Wahl diese?! Ranmes mm
reuen Lesesaal des Institutes in jeder Beziehung als glücklich erwiei^cn, abgesehen

Tun dem UmBtande, daß nunmehr doppelt so viele Besucher bequem Platz tindeu

können, ah es in dem alten Arbeitaiimmer der Fall geweeeo ist

Die jüngsten nmliesenden bavUchen Yertademngen In der k. k. Hef-

bibliothek waren der Anlaß, wenn auch nicht die snasehlieBIicbe Ursache einer

durchgreifenden Keorganisation und Umgestaltung des gesamten Dienstes. Wilhrend

in den beschränkten Amtsränraen, die bis zum Jahre 1886 zur Verfügung

gestanden hatten, eine tieler^^ehende Gliederung der Dienstagenden sich sozusagen

Von selbst verbot, hatte die allmähliche Erweiterung, die seit dem genannten Jahre

platzgrifl^ ^e gewiaee hoekMiwag der nrsprOngUeheB Kenientratien anr Feigst

die aber nnorgaaiaeb, mehr dnich lekale nnd persOnliehe ZttflUligkeiten bedingt,

die Bildung sogenannter Departements herbeifQhrte, in denen manchmal sachlich

Znsammengf'höripes g^tr^nnt behandelt wurde. Vor dem Jahre 1886 waren in-

einem Raum der große ^oniinalsettelkatalog der Druckwerke, das Handsehriftpn-

lesezimmer, der Buchbinderdienst und die Kantlei, im Lesezimmer noch die

Leitung der Kupfersticbsammlung ond der Ankaafsdienst untergebraebt ; die

Kaaaleiarbeiten werden notabenel Ten den wiaeenaehaftlieken Beamten Tetaehea.
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Nadi den Jthn 188( tnt infolge dir lokilra aidi eine aacUidM Trennniuig

dieMr Agmdtm ein und entwickalto ai«b bü ram SehloM« des Jalirat 1905 n
folgender VertmloDg: die HandachriftonabttUniig, die EapferstichabieiloDg, di«

PapjTQsammlQDg, die Mosikaliensammlang, die Ankaufsabteilung, die Pflicht-

exemplarabteilung, die Einlaafsabteilang, das Noniinalkatalogs-Departement, das

RpaJkatalogs-Departenient, die Lesedienstverwaltang, die Buchbinderabteilung.

Ausleibabteilang, Recbnungskaozlei und Registxator. Dabei spi^elte sich der Dienst

in dieten vwMbiedentD DepailemMti doch lri«dM vitlfMh in gemiicbter Welte

ftb» Indem s. B. HendeebriflenleieiiniBier, AnkMift-, Bvehbinderei- and AtuJeih-

abteUnng in einer Zinmerflndit legen, d«r Xanileidienel im Leiesimmer beeoigt

werden mufite n. w.

Dies alles erfuhr mit der Vollendnng der neuesten Umbauten am Sciilusse

des Jahres 1905 eine totale UuigestAltang. Die Verteilniig de« Ges&mtdienstes

in so weit aoseinanderliegeode Trakte and Stockwerke bedingte eine größere

KonsentnUen dee ZneunmengehOrigen and eine grAfiere Selbetlndigkeit der nen

entetelienden Dienitebteilangen. ümeomebr moAte aber enderereeiti eine mSglichHt

gleichmäßige VerteiloDg der rein bibliuthekeriecben Agenden angestrebt werden*

und die Kombination dieser beiden Faktoren ergab als Resultat die Ausarbeitung

einer „Allgemeinen Diensteinteilang**, aas der die wichtigsten Stellen hier, teil-

weise wörtlich, angeführt werden:

Der batHothebarieebe Dienet an der k. k. Hoaibliothek xerfUlt in die

bibliotbeketecbni sehen and in die bibliethekewiseensehefi-
lleben Agenden.*)

a) Die bib liothekiteehnieehen Agenden sind jene^ die sieh aof die

Aufbewshnmg, Verseiehnang und Benfttinng der Sammlungen beziehen.

Zar Besorgung dieser Agenden ist der getarnte Dienst aof 8 AbteUangen
erteilt. Diese Abteilungen sind:

1. Die H a n d s c h r i f ten s am m 1 a ng (inkl. Aatographen-
Sammlung).

2. Die Inkanabelsammlnng.
8. Die Papjrnss am mlnng.
4. Die Imprettentammlang.
5. Die geographische Kartensammlang.
6. Die Kupferstich- ti n d P o r t r fttt am mltt ttg.

7. Die M u s i k a 1 i e u s a lu Iii 1 a n g.

8. Bach bindere i.

b) Die bibliotheliäwisäeusc haftlichen Agenden sind jene, welche

lidl aal die Ergänzung, Bearbeitung und bibliographische Beschreibung

der Bibliothekebeetinde, sowie taf die ÜMhwitttntchaftllehe Aatknnfit-

erteflang aber dieee bedehen. Sie eind aof Rtfemtgrappen Terteilt, deren

Die Wahl dleeer Anedrloke nnd ihm in den folgenden Sitten itthtnde

Definition geschah ad hoc und der Kflrze wegen, obwohl man sich sehr woU
bewußt war. daß gie weder dem Sprachpebrauche noch einer streng dialektischen

Kritik genau entsprechen. Der Leser wulle daher keinen Anstoß daran nehmen,

aoadern sie als das betrachten, wa^^ sie hier sein sollen: die prignantesten

Beasicbnangen iweier kontrastierender Geschäftsgrappen.
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jede durch einen Referenteu nebst einem oder mehreren Korreferente

o

Tertreten wird.

Dum B«ferftto sind

:

A. Enijklopädifl, aUgtmfina Literatnr and Gelehrten- vnd Uniftnilita-

geschichte.

B. Bibliotlieks- und Bücherkunde.

C. Philoäupbie uud Pädagogik.

D. GeBchichte (samt HilfswiiseDBchaften).

K. Geographie (inkL LnsdkMtankand«) und Ethoognqibi«.

F. Anthropologi« nnd tllgtnMine Ethnologie.

G. NaturwisBenschaften (inkl. Modisin).

H. Mathematische Wissenschaften.

I. Allgemeine und ver^'leiLheiide Spiachwissenschalt. orientalischti

afrikanische, amerikanische und aaatralische Sprachen.

K. Klassische Philologie.

L. GaraMDiaoho Phttologlo.

H. Bomuiische Philologie.

N. Englische Philologie.

0. Slavische Philologie.

P. Fluiigarica.

Q. Kunstwissenschaften.

B. MiiiikviMiiudiafleB.

S. Beebt»> und StnatiwisBentdiaften.

T. Theologie nnd Beligionewilienselinft.

V. Militaria.

W. Tet hnologie. Ökonomie, Handels- und Verkehrskunde.

Der Kefereut uud die Korreferenten verteilen die ihr Referat betreffenden

bibliothekswissenschaftlichen Agenden untereinander in der Art, dafi die besondere

faehwiiieneühnflliebe Eignung eines jeden nneh MOgliebkeit berAokiichtigt wird,

find aber tolidariteb fllr die Erledignng der BefMatengenden Tenuitwortiidi nnd

hoben eich deber gegenseitig im Verhinderungsfalle ohneweiters in deren

Besorgung zu vertreten. Zu d»Mi Ktferatsgfschäften gehören insbesondere: Die

VorschlagstTstattung für die unxukaufenden Werke (Bücher, Handschriften etc.),

die Kontrolle der Pflichtexemplare-Einlieferung, die Beschreibung der neu ein*

gelnnfenen und die Neubescbreibang der nnrichtig beaehriebenen Werke fär die

Tereebiedenen allgemeinen Kataloge (Nomlnallnitilofe, Bealkatalog o. e. w.), dit

Ffiiining und Evidensbaltnng der Fortaetiangasettel, die Vorriditnng der Werke

fttr den Einband (so insbesondere die Bestimmung der RQckentitel), die Ordnung

der in das betreffende Referat fallenden Klassen des Realkatalogs, sowie die

Erteilung fachwisseuschaftlicher Auskünfte an das Publikum ; zu letzterem Zwecke

wird es gerne gesehen, wenn die Beamten Facbkataloge für ihr Referat

anlegMl nnd fBbren, jedoeb keineafiilli mit Hintanietinng der lanfenden Btnpt'

geeobifte. In weiterer Augeetaltttug der Boferatigoidilfle iit aneh ebie

Bndgetierung für die Anechaffnnge- nnd BndibinderanelagOD der oinsehieo

Beferate in Aussicht genommen.

Jeder wissenschaftliche Beamte der k. k. Hofbibliothek hat sowohl Agenden

bibliothekstechnischer als auch solche bibliothekswissenschaftlicher Art in ver-

sehen, deren Verteilung ans der Diensttabelle ersichtlich ist. Zar Uilfeiei&tuug
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bei den bibliothekstechnischen Agenden wird jeder Abteilung di<' eiit-.pret hende

Dieoerzahl beigegeben. Für die rein uiecb&niscbeu Arbeiten an den Katalogen

dsd InprasMBftbteüaag UMdiiatdinib«iBtteii ngtwieMii» tbtr dwMi
T«nr«Ddiuig der Leiter dieeer Abteflong verfBgt Om den Benmten die nnum-
gänglich nOti|pe Yeitrentheit mit den Einrichtungen der Kataloge zu rerschaffeiit

wird jeder reo eintretende Herr unbeschadet seiner allf&liigen anderweitigen

Verweudang in Hinkunft durch mindeitent swei Monate der Impreasennbteilang

xnr Einführung logeteilt

Außerdem bestehen zur Besorgung der Kanzleigeschälte eine Bechnungs*

kanilei und eise BegiitnUnr.

£• miiB neeh eiwihiit werden, dnfi bei der Yerteilnag der BlamUebkeittn

anch das der Hofbibliothek angegliederte k. k. Regionalbureau für natorwiaieii*

scbaftliche Bibliographie, dessen Leiter der Eeferent fttr die Natarwinensdinften

ist, berücksichtigt werden niuOte.

(Die Volksbibliothcken in Wien im Jahre 1905.) Wien zählte im Jahre

1906 42 Öffentliche Yolksbibliokheken. Davon gehörten eine dem Vereine «Volke«

biblietkekeverein*, dem titeeteo der Wiener VolkabildnngeTereine (gegrflndet 1879),

14 dem «Unener YolksbildangaTereiBe'', 81 dem Terdne „Zentnl-Bibliothek*'

und 6 dem Vereine aVolksIesehalle''. Diese Bibliotheken gaben zusammen

3.418.000 Bände aus. n. 7w der „ Volksbibliütheksverein" 52.000. die .Volkslese-

halle- 140.000, der Volksbildungsverein 1,147.01)0, die „Zentral-Bibliothek*

2,079.000. Die größte Zahl der Eutlehnaogeu in einer Bibliothek hatte die Zentrai-

Bibliothek im I. Besirke, Betentatmstnfie 19, nlmlieh 787.600, dann der Volke-

bildongeverein im ZVI. Beeirke, Koflerpark 7, 226.500 B&nde. Die Bibliothek In

der Rotentarmttrafie gab an einem einsigen T^^e 5786 Bftnde aus. Dort befindet

üich auch die neu eingerichtete fleifiig benQtzte Hasikbibliuthek, die nur ernste,

meist klassische Musikwerk« ausgibt. Im Gebäude des Volksheims. XVI. Bezirk,

Koflerpark 7. erri<'htete der Wiener Volksbildungsverein eine sehr reich aus-

gestattete Lesehalle, bie enthält 140 Sitzplätze; sämtliche Wiener Tagesbl&tter

Uer Paiteien, nUrtiebe wieeeniebnftliche nnd belletrietiBche Zeitachriften und
eine anaerleeene wieieneefaiftüehe Bnadbibliathek stehen dem PnbÜknm rar Ver-

ßgung. Die Halle wurde am 6. November 1905 eröffnet und bis zum 31. Dezember

on 8929 Personen besucht. Vom I.Jänner bis l^^tzt^M» .Mai d. J. war die Besucher-

zahl 17.472. Da Wien mit seinen I S Millionen Kiuwohuern 2 3 Millionen Bünde

Auäleihungen hatte, Berlin mit über 2 Millionen Einwohnern 31 Millionen Bände,

Paris mit 26 Millionen Einwuhnern 21 Millionen Bände, kann Wien mit dem
B«eidtate dea Jabrea 1905 aebr infirieden aein.

i. b.

VEREINS-NACHRICHTEN.
Die ersten zehn Jahre des österreichischen Vereines fiir

Bibliothekswesen.

Im Frühjahre 1895 vereinteu sich einige jüngere Beamte der Wiener

Bibliotheken, um den Gedanken zu erwägen, ol» man nicht in Österreich

^inen Sammeipim^b aller für das BibliotheksweseiL iuteressierten Kreise
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bilden sollte Wahrend man im Anslamk', l)esonders in England. Frankreich.

Italien, Vereine von Bibliothekaren tätig sah, die für die allen E:pmeinsamen

Fracen gemeinsam wirkten, lierieten und ihre Fachorgane hatten, während

in Osterrt'ich selbst fast alle anderen Beamtenzweige ihre Vereinisrüii'^eii

besaßen und in ihnen Standesfragen behandeln und gemeinsame Interessen

iVirdern koniiteji, l.-Llte den über die ganze Monarchie ausgebreiteten

Bibliotheksbeamten jegliche Möglichkeit einer gemeinsamen Aussprach»-.

Im Norden und Süden des luiches ^virkten Männer im selben Bciule, mit

denselben Standessorgen; der Hof, d- r Staat, Städte, die Länder des Kelches

besaßen Bibliotheken, die von eint in Stabe von Beamten verwaltet wurd*»TT.

dazu kamen noch die vielen Pnvatbibliotheken, besonders die Klc^str-

bibliotheken mit ihren kostbaren Schätzen. Überall gab es die gleiche

Verwaltung, ähnliche Btstrebungen, ähnliche Ziele, aber nirgends etwas

Gemeinsames; kaum daß man von einander wußte. Dem s>dlte abgeholfen

werden. Zum Zwecke der Bildung eines Vereines von Bibliuthekaren trat

am 8. Dezember 1 S 9,'i eine Versammlung von Bibliotheksbeamten zusammen,

in ib r niiter Vorsitz des damaligen Direktors der Hofbibliothek Dr. Bitter t.

Harte! Aber die einzuleitenden Schritt»' gesprochen wurde. Ein vorbereitendes

Komitee, an dessen Spitze wieder £xzellenz Bitter y. Härtel und neben

ihm Regierungsrat Dr. G r a s s a n e r, der Vorstand der Wiener Üniversitäts-

Bibliothek, Kegierungsrat Dr. Leithe, der Vorstand der Bibliothek der

technischen Hochschule, und Dr. Glossy, der Yorataod der Wiener Städte

bibliothek, standen, beriet eingehend die Satzungen des m grfindenden

Vereines und berief nach deren behördlicher Genehmigmig tat den

23. Februar 1906 die konatitaierende Yersammlong ein.

Zehn Jahre aind es nun, daß der ,Oster reichis ehe Yereiii

ftlr Bibliothekswesen'* irirkt Wenn dies anch Im Leben einer

AUgemeinheit, selbst eines Yereines, eine recht kleine Spanne Zeit ist,

bedeutet es doch ffir die Mitglieder, die diese Jahre hindurch am Verane

miigewirkt haben, einen wesentlichen Teil ihres Lebens, einen Tdl, in den

sie in der Vollkrsit des Schaffens, der Höhe ihrer Krftfte stehen. Zehn

Jahre jünger waren alle, die damals, sei es toU kdhner Hoffiinngen, sei es

bedftchttgen Sinnes oder mit lächelnder Skepsis an der ersten Yereins-

Tersammlong teilnahmen. Die ersten zehn Jahre des Terdnes sind Torüber-

geeilt und es ist wohl begreiflich, daß der Vecein heute einen Blick naek

rfickw&rts wirft und den Weg Abersieht, den er zurückgelegt hat, dat «
die bedeutsamen Geschehnisse dieser Zeit betrachtet, daß er sich deasea

erinnert^ was er Tor zehn Jahren den ungewissen kommenden Tagen «it-

gegensehend gewollt hat. Der § 1 der Satzungen, auf Grund deren sich

der Verein konstituierte, lautet : . Der Österreichische Verein für Bibliotheks-
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wpsen hat den Zweck, das Bibliothekswesen in Österreich zu lörclom.*

Frag-«^n wir uns nun hent^, wa.-< haben wir in diesen zehn Jahren srctan,

um dieser ethischen «iruntllag«» des Vereines gerecht zu werden V Den Mit-

gli>'dern des Vereines sollen bekannte, aber im Laufe der Jahre vielfach

aus dt'iu Gedächtnisse entschwundene Tatsachen mitgeteilt werden, die in

ihr'T Zusammenfassung dartun sollen, in welcher Weise der Verein seinen

Aufgalien nachgegangen ist. Aber auch die Öffentlichkeit hat ein Kecbt,

sioh fiir unsere Tätigkeit zu interessieren. Denn das Dibliothekswesen ist

keiiw Frag»; eines einzelnen Standes, es hat im Verwaltungsorgan isnms

des Staates ein wesentliches, wichtiges Glied zu bilden. In den Bibliotheken

sind dit' Kr^rebnisse fast des gesamten (ieisteslebens eines Volkes, das

heute voi zuLTsweise in der Sprache des Buches spricht, niedergelegt; die

wissensehaltliche, literarische, politische Tätigkeit der ganzen Welt gibt

ihren Rückstand an die stillen Buchbretter der Bibliotheken al) ; hier ruht

das früher lebendige (Jeistesleben aller Zeiten, aller Nationen, bis es den

Forschem und Wissensdurstigen der künttigen Tage zu neuen Taten, neuem

Schaffen Kraft und Stoff gibt. Die Bibliotheken von heute sind keine toten

Museen, keine leblosen Archive, sie sollen der frische Born sein, ans dem

dies Geschlecht von heute schöpft; sie sollen diesem Geschlechte auch die

Beruhigung gewähren, daß das Große und Kleine ihres geistigen Schaffen*

erhalten bleibt für künftige Zeiten, wenn die Menschen von heute schon

lAngst dahin geschwunden sind. Das ist die soziale Aufgabe der Bibliotheken

diese zu f&rdem ist der Zweck unseres Vereines und in diesem Sinne sind

wir auch den weiteren Kreisen der ÖffentUcbkeit Bechnmig schuldig, wie

weit wir in den ersten zehn Jahren dieser sozialen Aofgabe gerecht

wnrden.

Die rftnmliche Ansbreitong unseres Yereines über die ganze Monarchie

TOD Innsbruck bis Czemowitz, von Lemberg bis Laibach, die Yerschieden-

h«t der Art der Bibliotheken, denen selbst die HHglieder m Wien an-

gehörten, bringen es mit sich, daA der riditige Boden, anf dem die Tereins-

angelegenheiten erörtert werden können, nicht die wohl nur wenigen zn-

glnglichen YereinsTersammlungen sind, sondern ein gedrucktes Organ, das

allen Mitgliedern in allen Teilen des Beiches gleich zugänglich ist, das in

der ruhigen Form des geschriebenen Wortes eine Besprechung der aUe

gemeinsam interessierenden Fragen ermöglicht. An einem solchen Organe

kann der Kollege im Süden und Norden, im Osten und Westen in gleicher

Weise teilnehmen; hier crfthrt er, was irgendwo in einer Bibliothek des

Beiches Torgeht, hier kann er von den Fragen und Sorgen erfahren, die

^ bibliothekarischen Herzen erfüllen, hier ist ihm die Möglichkeit geboten,

selbst mit seinen Ansichten hervorzutreten und eventuelle Arbeiten im
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Gebiete der Bibliothekswisspiisdiaft zu verOrteiitliclifU, Die SiiiafFnnff eines

solchen VereinsoriraiK's wurde daher sofort ins Auge gefaßt. Die freundlich'^

Einladung des damaligen Herausgebers des .Zentralhlattes für Bibliotheks-

wesen* Geheimen iiats Dr. Hartwig in Halb- das ,ZL'ntralblatt' gewi>siT-

niaßeii als Organ unseres Vt reines zu betrachten und alle gewünschteü

Mitteilungen dort erscheinen zu lassen, wurde dankend abgelehnt und gleich

in der 2. Ausschuß.-itzung am 20 April 1896 wurde beschlossen Schritte

zu tun, »Mitteilungen des Österreichischen Vereines für

Bibliothekswesen" erscheimn zu lassen. Daß die Herausgab^ der-

selben noch etwas auf sicii warten ließ, wurde durch den Mangel an vor-

handenen Geldmitteln verursacht; ja es schien zweifelhaft, ob der Verein

mit seinen Mitgliederbeiträgen überhaupt imstande sein werde, solche Mit-

teilungen in größerer, würdigerer Weise erscheinen zu lassen. Die Frag*-,

ob man ein «Jahrbuch'' oder Öfter im Jahre erscheinende „Mitteilungen*

erscheinen lassen solle, wurde in der Generalversammlung vom 27. Fe-

bruar 18i»7 zugunsten der letzteren entschieden, und der Verein hat dies

Entscheidung bis jetzt wühl nicht zu bereuen gehabt. Bereits am 1. August

1897 konnte die erste Nummer der „Mitteilungen* erscheinen. Von da ao

haben sie sich stetig entwickelt; w&hrend der 1. Jahrgang in zwei Kümmern

58 Seiten, der 2. 80 Seiten nnd auch der 3. nur 90 Seiten zfthlte, hat

der 8. Jahrgang 216, der letztYoIlendete 9. 260 Seiten. Im wachsenden

Umfange des Yereinsorganes zeigt sich das Gedeihen des Vereines seliiat;

denn dieses Terdankt sein V7achstani nnr der Opferwilligkeit der Mitglieder

fär die Zeitschrift^ dem Interesse, das aoslftndische wissenschafUiche Kreise

Mr die Hitteilongen hegen und der wohlwollenden Fürsorge der offiiieUen

Faktoren nnseres Staates. Denn das hohe Unterrichtsministerinm gab der

firenndlichen Benrteilnng der wissenschaftlichen Bestrebungen nnseres

Yeremes Ansdnick, indem es bereits im Min 1898 znnAchst für wissen-

schaftliche Beihefte zn den Mitteilnngen eine einmalige Subvention von

300 fi. = 600 K gewährte. Biese wurde später zn einer jfthrlicheD, die

im Jahre 1908 anf 1000 K erhöht wnrde. Anch die hohe n.-(i. Statihalterei

subventioniert den Verein schon seit dem Jahre 1898 mit jährlich 100 JT.

Seine H^jestät der Kaiser selbst gab im Jahre 1904, 500 K ans seiner

Privatchatonille dem Vereine ; das hohe k. n. k. Obersthofkämmereramt gab

in den Jahren 1901 nnd 1902 je 400 JT, während die k. k. Hofbibliothek

ans dem Erlöse der Gntenberg-Ansstelinng im Jahre 1900 einen gleichen

Betrag spendete. Biese Subventionen seien hier erwähnt^ weU sie vm
Teile in ausgesprochener Absicht zur Unterstützung der Hitteilungen ge-

geben wurden, teils veranlaBt durch Vorlage des jeweilig letzten Jahrganges.

Allen, Seiner Majestät dem Kaiser zuerst, und allen anderen hohen Güimen
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des Vereines sei daher anrli lii« r an dieser Stelle der wärraste, tiefgefühlte

Dank für diese Unterstitt/iniLr der Bestrebungen der Osterreichificiien

Bibliotheksbeamten zum Aasdrucke gebracht.

Die «Mitteilungen" wurden zuerst von Dr. Donabaum, von Jahr-

gang III an von Dr. W e i sz, vom Jahrgange VIII an von Dr. C rü well

redigiert. Fär die Stellung, die sie sioh in der wissenschaftlichen Welt

errangen haben, zeigt der Umstand, daß das Blatt, das in uneigennütziger

Weise Yon der Bnchhandlong 6 e r o 1 d & Cie. vertrieben wird, heute

schon einen för einen so beschränkten Interessenkreis namhaften Ertrag

abwirft. Alle Gebiete des bibliothekarischen Wissens werden in den Mit-

teilnogen behandelt, die technischen Fragen der Verwaltong, der Katalogi-

sierung finden in ihnen ihre Behandlung ; Standesfragen waren oft <}egen-

stand der Für- nnd Widerrede; Notixen persönlicher und sachlicher Nator

über das bibliothekarische Leben des In- nnd Auslandes bilden das feste

Band, das den Tereinzelten, zerstrenten Elementen die Zusammengehörigkeit

ZQ einem grofien Ganzen immer lebhaft bewnfit werden IftBt.

Anfler den ,Mitteilungen* hat der Terein anch noch «Schriften*

herausgegeben, deren erstes Heft der Aufsatz Professor Dr. t. Weilen^'s

«Zur Wiener Theatergeschichte* bildet Er erschien als Anbang zu den

Mitteilnngen und wurde dann gesammelt heransgsgeben. Die zweite Pnbli-

kstion, die unter der Ägide des Vereines erschien, ist das «Adrefibuch

der OsteneiGhischen Bibliotheken* von Bohatta und Holzmann.
Der Yeiein hat das Erscheinen dieses allen Bibliothekaren bestbekannten

Werkes durch eine gr9fiere Subvention an die Herausgeber ermi^liehl.

Ergänzungen und Nachträge hiezn sind dann später in den .Mitteüangen*

geliefert worden.

Erwähnt sei an dieser Stelle eines Planes, der im Anfange den

Verein lebhaft baschäftigte. Es handelt-' sich um die Herausgabe eines

jährlich erscheinenden „Österreichischen Katalog es". Es sollten

alle in Österreich im Laufe eines Jahres erscheinenden Werke in allen

Sprachen Cisleithaniens anfge/eichnet werden, gewissermaßen als Fortsetzung

des im Jahre 1888 einire^anj^eiien, als Beilage zur Österr.-ungar. Bnch-

händlerkorrespnneenz erschienenen »Österreichischen Kataloges*. Das

Werk war als eine Art Idbliographia patria gt-daclit ; alle Bibli"thi'ken des

Reiches sollten an der Arbeit mitbeteiligt sein, die Titelaufnahnien sollten

streng wissenschaftlich sein ; eine möglichste Vollständigkeit war geplant.

Die Ausführung dieses Plaues scheiterte an dem, woran ja oft die besten

derartigen Unternehmungen so gerne scheitern — an der leidigen Geld-

frage. Kein Verleger wollte ein solches Werk auf sein Risiko nehmen,

ohne aufireicbende Garantie einer bedeutenden Staatssubvenüou — eiue
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solche konnte der Verein nicht bieten und so unterblieb der , Österreichische

Katalog*.

Ein wcitcifs Gebit t dir Tätigkeit waren die V o r t r ä g e. Begreifli<'her-

weise beschränkte sich die Teilnahme an diesen auf die Wiener K' lUiT'-n

und nur ab und zn knniit*' der Verein bei .solchen Gelegenheiten Mitglied»-r

von auswärts in seiner Mitte sehen. Der erste Vortrag wurde in der kon-

stituierenden Versammlung am 23. Februar 1896 von dem Vorstand*' d>r

Wiener Universitäte-Bibliothek, dem späteren Hofrate Dr. Grassauf-r

gehalten; er war gewissermaßen programmatischer Natur und handelt«

über , Ziele und Aufgaben dos modernen Bibliothekswesens*. Ihm reihten

sich die verschiedensten anderen an und alle Fragen, die den Geist oud

das Herz der Bibliothekare berühren, wurden hier behandelt. Bibliothek»-

wissenscJiaAliche Vorträge und Vorträge literarischer Natur wechselten mit

Besprechungen bibliographischer Ar]>eiten. Erinnert sei diesbezüglich au

die Vorträge Junkers über das Deweyische System, E i c h 1 e r s über

Begriff und Aufgabe der Bibliothekswissenschaft, Haas* über den Biblio-

tbekartag in Dresden, Ortners über die österreichischen Stadienbibliotheken,

Himmelbanrs über Volksbibliotheken , 6 e y e r s über Zeitmigsbibliotheken,

^Nf a n t u a n i 8 über Musiknotendrucke. "W (. 1 k a n s über mittelalterhclie

Handschritten aus Böhmen, Crüwells über den Büchertluch, Haas'

über Büchorfeinde, Eichlers über modenie Bibliotheksbaaten, H eberdeys

über die in Bphesiu aos§fegrabene Bibliothek und manche andere. AU«

anfkanchenden Fragen der Katalogisiernng ihoden ihr Echo in den Vereins-

abenden. So wurde besprochen der Bealkatalog der k. k. Hofbiblietheki

die BeschreibongsTorschriften für die Xalalogiaierangsarbeiten deisdben

Bibliofhek, die Berliner Instraktion sogar Ton zwei Terschiedenen Gesichts-

pnnkten aas. Nicht mindere Aufmerksamkeit bei den Mitgliedern erregten

Diskossionen über Standesfiragen : Die AnfroUung der Titelfrage, die Dis-

koBsion über die wissenschaftliche Qualifikation der staatliehen Bibliothekare

nnd eine wünschenswerte Bibliothekarsprfiftmg, der Tortrag über die Be-

ftrdemng im Bibliotheksdienste und anderes. Die Vereins- und DiskussienB-

abende gaben vielfache Anregungen; in oft lebhafter Bede und Wechsel-

rede wurden die für das Bibliothekswesen wichtigsten Fragen behandelt

Viele dieser an den Diskussionsabenden behandelten Gegeustinde

wurden dann die Veranlassung zu Aktionen des Ausschusses.
So wurden eingehend die Schritte beraten wegen eines Generalkataloges

der Handschriften der österreichischen Staats-Bibliotheken, der Beitritt

Österreichs zur Berner Konvention, die Verbesserung der Lage der definitiven

und der Au.shilfsdiener. Das alles spricht sich rasch aus, es gab aber eine

Beihü von Arbeiten, die den Ausschuß und verschiedene Subkomitees lang^
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beschäftigten. In mehreren Fällen trat der Verein mit Petitionen an die

hohe Kegiening und die beiden Häuser der Legislative heran. Das war z. R.

in der Frage wegen SchalFung eines Reichsgesetzes für das Volksbibliotheks-

wesen der Fall. — Als der autonome Zolltarif im Al)geurdnetenhause zur

Verhandlung kommen sollte, war der Verein unter den ersten, die dagegen

Stellung nahmen und in zahlreich besuchter Versammlung' ^v^rde gegen den

Zoll auf gebundene Bücher gesprochen ; als das neue Preßgesetz vorgelegt

wurde, trat der Ausschuß ebenfalls an alle Faktoren, die für die Schaffung

des Gesetzes von Bedeutung waren, heran, um die Frage der Pflichteiemiilare

in einer den Interessen der staatlichen Bibliotheken gfinstiiren Weise zur

Lösung zu bringen. Mehreremale war es die hohe Regierung si'll»st, welche

von unserem Vereine in bibliographischen Fragen Gutacht^-n verlangte. Und

der AusschuB kam solchen Auflurderuogeu in rascher und gründlicher

Weise nach.

Begreitlicherweise sind die Mitglieder in Wien in einer viel günstigeren

Lage gewesen als ihre Kollegen in der Provinz. Dies zeigte sich besonders

bei den mannigfachen Besichtigungen, die der Verein im Laufe der

Jahre in Wien vornahm. Üa sei vor alb ni des so überaus li-hriL-ichen B<'-

suches der Guteiilirr<r-Ausstellung in der k. k. Hofl»ibliotluik im Jahre 1900

erwähnt, dem sich einige Jahre später der Besuch der Einband- und der

Miniaturen-Ausstellung ebendort anschloß. Unter sachkundiger Führung und

«ingeliender wissenschaftlicher Erläuterung wurden die kostbaren Schätze

der Hofbibliothek den Besuchern vor Augen geführt. Am 27. Dezember

1900 wurde unter zahlreicher Beteiligung der Vereinsmitglieder die k. k.

Hof- und Staatsdruckerei besichtigt, am 28. Oktober 1905 wurde den

k. und k. Haus-, Hof- und Staatsarchive tu Beinen neuen Räumen ein

Besuch abgestattet. Ein erhöhtes Jnteresse, weil mit dem bibliothekarischen

Berufe noch enger zusammenhängend — bot der an zwei Nachmittagen,

am 10. und 11. April 1905, vorgenommene Besuch der neuen Magazins-

und Leseräame der k. k. Hofbibliothek. Der Verein ist allen Herren Vor-

ständen und jenen Herren, die die Führung übernahmen, zum Danke ver-

pflichtet. Die Mitglieder konnten ans diesen Exkursionen viel für ihre eigene

amtUclie Tätigkeit ErsprieBliehes mit nach Hanse nehmen.

In schönster Brinnenug lebt allen Milgliedem, die daran teibehmen

konnten, «ine Besichtigung, die sogleich den Zweck haben sollte, die liit-

glieder in Wien mit den nicht in der Besidenz wohnenden in nähere Yer-

hindong zu hringen. Dieser erste Versnob wurde im Jahre 1905 am 25.

und 26. Juni unternommen und ist sehr gut geglückt Es wurde zunächst

das altebrwürdige Stift Admont gewählt, das in überaus gastfreuid-

lidier Weise seine Bänme unserem Yereme Ofbiete. Die herrliche Stifts-
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biblioibek mit ihren reichen Schätzen, das schöne Klostergebäude in der

reizvollen, wunderbar prächtigen Umgebung, die freundliche Anliialim'". tUes

wirkte zusammen, um den Ausflug nach Admont unvergeßlich zu luach-rü.

Ans Graz, aus Klagenfurt, aus den versclii' d'iisten Bibliotheken Wiens

kamen die Fachg- n /.usamm.'n, und dt r kameradschaftliche Geist wurde

durch die zwei geui»"iii.sam vorbrachten Tage gestärkt.

Über Antrag des Kustos Dr. Ortner iu Klageiifurt wurde im Jahre

18i*7 darangegangen, ein ,,B i b 1 i o t h k s - M u s e u m" zu grüiulfiu 1)«t

Gedanke war, »'ine Zentralstelle zu schaffen, an der alle möglichen für dif

Erliauung, Einrichtung. Furttuhrung von Bibliothekpn nötigen teohnisdu-u

Behelfe studiert w^rdi-n köun*'n. alle Katalogisierungs-, Beschreibungs-.

Verwaltungs-Bestimuiungt'ii iresanmu'lt werden. Im Laufe der Jahre kam

manches zusamnipn. Fr< ilii ii darf man i^icli bei dem Wni t-' BibliothfL»-

museum keinen Prachtbau ilenken eiiivtwt-jl. n beschränkt es !>kh auf

eÜichf Si hubladen in den Käumen der k. k. Universitäts-Bibliothek in Wien.

Es ist abcir doch schon manches Interessant« in diesem Keime za späteren

Ausgestaltungen enthalten.

Dies ist in kurzen Worten das Hauptsächlichste, was der Oster-

reichische Verein für Bibliothekswesen im ersten Dezennium seines Bestandes

geleistet hat. Nicht berichten kann man von der Kleinarbeit, die der Aus-

schuß in dieser Zeit vollbrachte ; es wird aber gewiß jedermann gerne trlauheu,

daß es ein bedeutendes Stück Arbeit war, das in diesen Jahren zur Förderung

des österreichischen Bibliothekswesens getan wurde.

In dieser Arbeit worde der Verein von einer trenen MitgUedschaft

nnterstötzt Gleicb auf den ersten Anfrnf haben sich die Fachgenosseo «u

allen Teüen der Monarchie angeschlossen. Die großen Staatstnbfiotfaekei

nnd die Hofbibliofthek lieferton wohl den Hanptstock an Mitgliedern -

es ist aber keine Bibliothek Ton Bedeutung, die nicht im Verdne YertreteD

wäre. Freilich muD man es heute mit Bedanem eingestehen, daft noch imfflw

eine große 21ahl der Bibliotheksbeamten sich Ton dem Tereine ihrer Kol-

legen femhAlt ; hoffen wir, daß sich das bessert. AndererseitB wieder wurde

derVerein durch die rege Teibahme fernstehender, nicht (HfentUcher Bftcherei«Df

die nicht ein eigentliches Bibliothekspersonale haben, eifrent. So ist die

Bibliothek des k. u. k. Beichs-Eiiegsministeriums seit Beginn im Veruse

Tertreten, so gehören dem Vereine hsi alle größeren Klosterbibliotheken

im Norden und Sfiden des Beiches an. Auch PriTatbibliotheken und Biblio*

philen haben sich uns angeschlossen. Die Zahl der Mitglieder ist sich in

Laufe der Zeit fast gleich geblieben. Binzehie jfingere Kollegen sind neu

eingetreten, einzeLae sind ausgetreten, einige sind gestorben. Gedenken vir

heute hier in Pi&tet der Toten I Da smd vor allem der erste Obmann des
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W-rcinci^ Ilnfrat Dr. liittcr v. Ze i s b c r gr, dtr durch drei .lalirf die Föbning

der Ven'Uis.iii£rel('pr«'iihoit( ii in dor Hand hatt«, nnd der erst« Olmiann-SUdl-

vertreter, unser Khrt'nniitg-lii'd Hüfrat Dr. Grassaucr. Hier sei auch

eines Mannes erwähnt, der den Aufruf zur Gründung de>s Vereines mit-

fertigtf, durch Krankheit und Tod uln-r gehindert wurde, mitzuarbeiten —
Eegierungsrat Dr. L e i t h e. Ich erwähne nur kurz noch die übrigen aus

dem Leben gesrhifdenen Mitglieder: Regierunsrsrat Vize-Direktor Dr. C h nie-

1 a r 7., Regierungsrat Franz W ö h e r, Regierungsrat Dr. v. G ö 1 d 1 i n

von der Hofbihlidthek, Dr. F a s s e r und Dr. M n k as von der Universitäts-

hibliothok in "Wien, Bibliothekar Dr. v. N o w a k und Dr. v. To ru a s c h e k

von der Bibliothek der Technik in Wien, Kegierungsrat Dr. Reifenkugel

von C'/.eniowitz. Kustos Dr. Bruder von Innsbruck, Ku.stos Dr. W i s -

J H (• k i von Krakau, Dr. Jedliöka von Prag, Ku.stos Dr. Muys von

Laibach, Dr. S t e rn a 1 von Lemberg, Dr. Zelbr von Brünn ; dann von

Klosterbihliothekaren P. Reich hardt von (Jftttweih. P. C z e rn y von

St. Florian, P. Fries von Seit«n8t&tten, P. Anschütz von Lainz, die

P. P. Schmidt und Die klüger von Kremsmfinsttr, ferner den Biblio-

philen Auton Ein sie und das am den Stand der staaiUcbeu Bibliotheks-

beamten So hochverdiente Ehrenmitglied Hofrat Dr. Beer. P&rwahr eine

allzu stattliche Totenreibe. Ehre ihrem Andeniceo.

Nach dem Tode zweier Ehrenmitglieder zfthlt der Verein gegenwartig

drei Ehrenmitglieder. Vor allem jenen Mann, der bei der Grfindong des

Vereines zn Pate stand nnd dann als Leiter nnseres Unterriehtswesens oft

Gelegenheit hatte, sich am das dsterreichisehe Bibliothekswesen verdient

xa machen, Seine Ezzellens Dr. Wilhelm Bitter y. Härtel; dann Prof.

Dr. Edaard Beyer, den besten Kenner and tatkrllkigsten Schöpfer im

Qehiete des Tolksbibliothekswesens ; endlich Begierongsrat Josef Hey er,

der darch seine Energie den staatlichen Bibliotheksbeamten eine finanuell

würdige Stellang erkämpfte, der aach in der stillen Uafie des Bohestandes

stets die regste Anteilnahme am Bibliothekswesen nnd nnserem Vereine

betätigte.

Wenn wir heate einstlich darüber nachdenken, ob die Ghrftndang des

österreichischen Vereines ffir Bibliothekswesen, die vor zehn Jahren

hollhungsvollen Mntes ontemommen warde, einem wirklichen Bedüifiiisse

«atsprang, ob die Aufgaben, die wir nns damals stellten, wert waren,

geteilt za werden, and ob dasjenige, was man damals ron dem Vereine

erhoffte, wenn anch nnr zum Teile der Verwirklichung entgegengereift ist,

80 soll der heuti^^e B' riclit darauf Antwort geben. Und wenn wir uns

*ech bescheiden und < iiiirest(di<'n. daß es ir' wiß nichts Großes ist, was der

Verein in seinem ersten Dezennium geschaffen hat, weuu wir auch sagen

4
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nfissflii, daA tieUeieht da und dort noch mandie« so tan tbng bldbi

80 glanbo ich doch, dait die Grfindiing nicht nntdoe war. Die Oatenretehiacben

Bibliothekare haben jetzt einen Tereinigongapankt^ in dem sich alle ihre

Interessen treffen; sie sind einander n&her getreten, als es sonst der Fall

gewesen wflre, sie haben in den Mitteilnngen ein ernstes wissenschaft-

liches Organ, in dem man sich über alle Vorkommnisse in der Monarchie

und anawftrts nnterrichten kann. Und mag man auch daa Geleistete noch

so gering einschfttsen, so hat es doch ein Qntes; ea hat einen Bodea

goschuffen, auf dem man weiterbauen kann, anf dem man in dem nichstea

und den kommenden Dezennien weiter wirken kann im Interesse des

ösk'rreichischfn Bibliotbfkswesons. Und das, nur das will der Verein, daB

in allen Bibliothtkaren des Kelches, den Verwalteni der staatlichen wie

der st&dt Ischen, der gelelirten wie der Voiküblbllotheken, der j)rlvati*n wie

der KlosttTblMietbckcii, (hili iii uns allen der Wunsch lebendig ist. für

unseren Ht i ul uiim i h Kräfte chi/u setzen ; d;iß ;ille. <ll<' für die Saniiiiiu!.-%

Erhaltung und Fruchthai nuu liunu'" der JUu iu r>cli;it/,o unseres Vateriaiidt^

tätig sind, sich in ui serem Verein«' m gi ineinbauier Arbeit züsatnmeii-

find<'n : hier wollen wir das gemeiiisiiuie liebe Ziel, die Förderung deb

österreichischt'U BIbiiutheks Wesens [»flogen.

Und so, glaube idi. können wir heut« mutigen Herzens sagen: «Aof

Wiedersehen in sehn Jahren 1**

Dr. I. Uimmelbaar.

Weitere Aufgaben des Vereins.

Die Aiiftraben der Zukunft sin«! keine anderen als die bisberig''n

Zweck des Vereines ist, für das Bibliothekswesen weitere Kreise /o IiiIaT-

essieren und dasselbe zu fordern, damit es die Stufe jener Vollkomineiibeit

erreicht, die es in den Stand setzen würde, allen Anforderungen zu ent-

sprechen und ihren Zweck als unerschöpflicher Born der Wissenschaft för

die Menschheit zu di6n<m» ZQ erfüllen.

Der Verem moB daher weiter bestrebt sein, in der bisherigen Weise

tttig m sein, um die Kenntnis des Bibliothekswesens zu verbreiten, and

zwar zanftchst durch die Vereins-Vortrftge. Es gibt Themen, die immer

wieder interessieren und von Yerschiedenem Standpunkte betrachtet werden

kennen; es gibt aber anch solche, die noch gar nicht besprochen wurden.

Auch lassen sich manche Vortrftge dnrch Vorlage von Mostem und Illo-

atrationen anziehender gestalten, was zumeist anzuempfehlen ist. Auch der

Besuch von Bibliotheken, Archiven, Buchdruckereien, der photographischeo

Dlgitized by Google



- lOS —

VersaciisansUltf der Kanstanstalt Aogerer & Gösch«! n. s. w. wird fort-

susetzen sein.

Die grOAto Aufmerksamkeit aber iat der Tereins-Zeitschrift ood den

PublikationeD des Vereines KOKawenden. Sowie es bisher gelungen ist, die

Zeitschrift tod ihr^m bescheidenem Anfrage za einem ansehnlichen Journale

emporznbringen, so wird es anch möglich sein, sie nicht nur auf dieser

Siafe zu erhalten, sondern sie noch weiter anssngestalten dorch wissen-

sehaftliehe Ahhandlnngen, Besprechung wichtiger die Bibliotheken be-

treffender Fragen, dnrch interessante Kachrichten, Biographien a. s. w.;

doch dazQ gehört Geld. Es müssen daher einerseits die bisherigen Gönner

und Mitglieder erhalten, andererseits neue gewonnen werden. In dieser

Hinsicht bietet der lOjihrige Abschnitt der YereinstAtigkeit die beste Ge-

legenheit» nm erfolgreidi xn wirken.

Eine weitere Fördenmg des Bibliothekswesens ist dmreh die Ans-

geataltnng des Bibliotheks-Unsenms so erzielen. Der Verein hat die Gründung

eines Museums unternommen, und hat dalier Ton Zeit zuZeitdsrzutun, wie weit

ihm die Erreichung dieses Zieles gelungen ist Er muA bestrebt sein, die

Sammlung immer mehr zu erginzen und dieselbe anch zeitweise der BesichtiguDg

zugänglich zu machen. Der Verein mu0 sich feiner bewuAt tun alles dessen,

was zu sammeln ist, muß derartige Verzeichnisse anlegen und sie an

Bibliotheken, Buch- und Kunsttiftndler, Bnehdmckereien, lithographische

nnd pliotographische Anstalten versenden, mit der Bitte, etwaige fär das

Musenm passende Gegenstände dem Vereine zn überlassen. Was soll nun

das Museum enthalten?: Muster von Titelkopien, Inventaren, Zettel- und

Biich-Katalogt'n. Bibliothek- und Ansleihscheino, Kantioiiserlag- und Bürg-

schaftsschciu»', ßogehrzettel, Passierscheine, Muster der lür die Einforderung

von Pflichti'xcniplarcii. für dfc Versendung und den sonstigen Vf-rkciir g«-

bräuclilicheii Drucksorten, Ansichten von Bib]iuth<'ksbaut«ii und df^rcn inn^rfr

Einrichtung, Einband»» in natura und Abbilduntr, Muster von Bu(:hl)indfr-

leder, Leinwand. Papier etc., Muster von Kart^uis für Titelk(tpien. Inventare,

alphab»'tisrhe KauUoge etc. Büchorsegen und Büiherflüche, Widmungen,

Patente. Bibli«»theks-Ordmingen. Lese- und An>b'ilie-()i dnungen, Instrnlc-

ti<»neu für die Hescbreiliuiii:, Büchermarken, Ex-libris. Prolicn der Pjuch-

gchrifU'U. Le.sozeichen, Miniaturen etc., Porträts, Münzen von Gönnern,

Bibliophilen, Biiiliothekaren etc. Wahrlich genug Material, um ein solches

Museum ganz interessant zu gestalten.

Der Verein hat sich mit (b-r Erörterung verschie.loner Fragen befafit,

die oft sehr wichtig, deren Verhandlungen interessant, die aber doch zu-

letzt nahezu resultatlos verlaufen sind. Diese sind wieder aaf^nnehmen nnd

zn Tersucben, sie einer günstigen Lösung zuzufahren. Eine solche Frage

4*
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galt den Studieii-Bibliothokon. Daß dieso in ihnT Düiftü^ki it uu i I nziiIäUL'-

lichkeit nur ein bescheidenes Dasein fristen nm\ finer t^rün-llichen Um-

änderung bedürfen, hat der Vortrag des Hern Kastos Dr. Orlner nach-

gewiesen Wenn auch seine Ansichten nicht allgemein geteilt und die

Schiaßforderungen in einiger Beüehong za hoch gestellt wurden, so

waren doch andere Forderungen vollkommen gerechtfertigt, wie Erhöhung der

Dotation, Ausdehnung der Lesestunden, Erweiterong des Ausleiherechtes.

Leider ist bisher nichts geschehen un^i » s ist zu bedaui rn. daß diese Studien-

Bibliotheken, die ja auch Landes -Bibliotheken sind, die für das geistige

Leben der Provinz aufkommen sollen, so schlecht bedacht sind.

Man will Bezirkslehrer-Bibliotheken ond IftAt die Landea-Bibliothek

darben I Ortner lieft es aber nieht bei seinem Vortrage bewenden, er wandte

sidi an das Land, mn einen Beitrag znr Anschafiong von Büchern för die

Lehrer zn erhalten. Das Land hat der Bitte Folge geleistet nnd gewihrt

jährlich zn diesem Zwecke 1000 K, nnd zahlreiche Bndiersendongen gehen

an die einzelnen Schulen. Um die Benützung noch leichter zn machen, wird

ein gedrucktes Yerzeidinis der NenanschaSimgen herausgegeben nnd an die

einzeben Schulen versendet Wenn man also will, läftt sich auch an den

Studien-Bibliotheken etwas leisten, wie dies ja auch an mehreren gesdiieht.

Die Stndien-Bibliotheken haben mitunter schöne Bestünde ans der Siteren

Zeit, dagegen aus der neuesten Zeit überall nur Lücken, wie das auch

bei der geringen Dotation nicht anders sein kann. Die Dotationen müssen

daher erhüht werden. Die Studien-Bibliotheken in Linz und GOrz bedürfen

überhaupt einer neuen Organitierung nnd die OTmnasial-Biblioihek in Troppan,

die den Bahmen einer solchen weit überschreitet, sollte in eine Stadion-

Bibliothek umgewandelt werden. Die Studien -Bibliotheken sollen ihren

Benützerkreis erweitem, sie sollen nicht blofte Yolks-Bibliotheken werden,

sondein eine Mitttelstufe zwischen diesen und den UniTersitäts-Bibliothekett.

Es sind dies keine neuen Forderungen; schon lange befiifit man sich

im Ministerium mit dieser Frage ; allein es kommt zu keinem rechten Ab-

schlüsse, vielleicht wird eine neuerliche Anregung der Sache forderlich sein I

Ein»' andere Autirabe ist das Bestreben nach , Einheitlicher Beschreibaug"

und na<"li eint-in ^(fCiifial-Kataloge'*.

Zur leichU-n Rt iniiziiiiL'- einer Bibli<>tht'k sind zunächst gute Katal'^g»'

nötiir. Schon dif Bil»liMth< k.s-lHstniktiuii vom Jahre 1825 srab genaue Vor-

schrilt' ii uImt die Katalogisieruntr. luui wi-nn diese nicht ülierall so .lurch-

geführt wiinli', wie *'S wünschenssvert ist, si> sind einerseits die niaiitr< hiden

Behelf»'. and''i"'Ts»'its ilas nni^inügende P<'i>nii;i!" .sclinld. Allo Hil)li<.th»'k'Pii

solltt-n mni- einiu'itliclif Hürhi'rlM'schreibuni,'' haln-n, das wärt' der erst-' Schritt

zu einem Ueiieral -Katalog der österr. BibligUiekeu, ähnlich wie er in
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Dentschlaml angestrebt wird. Dio Regierung' verkennt diese Notwendigkeit

nicht, sie hat ja eine solche einheitliche Beschroibang empfohlen und sie

verschließt sich auch nicht gegen weitere Katalogisierungsarbeiten, wie der

neue alphabetische Bandkatulog der Wiener Universitäts-Bibliothek und der

gedruckte Katalog der Wiener ti^chniachen Bibliothek beweisen. Sie hat

femer die Anlage eines systematischen und eines Schlagwort- Kataloges an

der Üniversitäts-Bibliothek in Wien bewilligt; und wenn einmal der syste-

matische Katalog fertig sein wird, dann wird man hoffentlich daran gehen,

ihn SU dmcken; denn ein systematischer Katalog findet auch leichter Ab-

nehmer, besonders wenn einzelne Abteilungen separat verkauft werden.

Wenn aach eingewendet wird, daß ein solcher Katalog schnell veraltet,

so ist doch sein Nutzen unleugbar nnd gegen das Veralten müssen die

NacbtrSge sorgen 1

Leichtere, bequemere Bendtzung der BibUotheken und Erweiterung des

Anslsiherechtes sind auch fromme Wfinschel Die Hof-Bibliothek ist bereits

mit gutem Beispiele vorangegangen, die staatlichen Bibliotheken dürften

wohl bald folgen. Die Ausweise bezfiglich der Benutzung geben das beste

Zeugnis für die Notwendigkeit und die Qnte einer Bibliothek. So weist die

Wiener UniTersitftts-Bibliothek im Jahre 1870 232.681 und im Jahre

1904 871.891 BenfitzungsfUle aus. Die UniTersit&ts-Bibliothek in Graz

dagegen 60.000 im Jahre 1870 und 58.085 im Jahre 1904. Die Ab-

nahme in Graz erklftrt sich durch die Lage der Bibliothek ; die alte Bibliothek

lag mitten in der Stadt, die neue weit draußen.

Anders verhält es sich mit dem Leihverkehr ; die Wiener UniTersit&ts-

Bibliothek weist im Jahre 1870 15.881 Bände, im Jahre 1903 33.347

Bände und im Jahre 1904 3G.040 Bände au.s, dagegen die Grazer IJni-

v^^rMtäts-Bibliotluk im Jahre 1870 9000 Bände, im Jahre 1904 10.947

Bändt' und im Jahre 1905 41.-7.') Bande ans. Die Zuiialnne im letzten

Jahre ist 1,'aiiz IxMlmit^'iid und auttallig ; sie hat ihr»^n ( Jriiiid in dem Um-

Htandt'. daß dort ViTsuchswt'ise alb-ii <ird«'ntlich''n Hörern und Hor»'rinn<'n

das AusleilitMfcht ohne Kaution Itcwiiliirt ist. Die Folge davon ist die

kolos.«<al»' Steigerung der auswartigi'H IJtnützung. Das k. k. Ministfrium

für Kultu.s und Unterricht befaßt sich schon länger»^ Z«'it mit dit s. r Ände rung

und Au-dt'hnung des Ausleiherrecht^s. Es würd.' du- KrlcichU'rijng der

hfiuslRli.'ii Benutzung der Bibliothik.ii gleichzeitig ein.- Hfrabminderung

der Benützung in den Li'sesälen mit si'h bringen, was hii- und da nur

wünschenswert wäre. Dor V*'rein kann dazu beitragen, daß das anir- stroldo

Ziel der Erleichterung bald en^-icht wird, «t kann ab«!r aufb mit wirk.n,

daß das die Biblioth«'ken iK'iiützf'ndt' Publikum sich gewtihnt, die iH'nützteti

Bücher als fremdes auvertrautea Gut auzusebon, mit dem man behutsam
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and vorsichtij,' iimpehon inuü. Wenn das nn^lit bald ^'t-schit lit. wird iiiaii

in den I?iltli<>thüken nur verschiuiorte nnd dt'f'kt" Bfirli.r finden. Die

Bibliothukeu haben ja die Aufgabe, die Schfitze der BiblioUi« k zu erhaltf u.

nicht aber sie nur nach nnd nach zu yerbranehen — besonders aber durch
4

unachtsame Benützung

!

Gtenüg'Ti'lo Gi'ldnüttol für die Btbliofheken — so lautot eint* weitere

Fordemng. Um di^ Bibliotiieken zu erhalten und iliro Bürhcrschätzf «lern

Anwachsen der Literatur goniAB zu vermehren, sind })*'dcutende Gf'MmiUvl

nötig, welche die Bibliotheken in bestimmten Zeitabschnitten regehuifiig

erhalten mfissen. Da8 bestimmte Kapitalien znm Zwecke der Erhaltung ood

Vermehmng gewidmet werden» kommt uns selten vor. Es wflre woU

unpassend, sich hier öber diese Geldmittel weitlftnfiger ansznspreehen und

es dürfte genägen, wenn anf Pizzalas Werk , Stand der Bibliotheken der m
Beichsrate Tertretenen Königreiche undLSnder zn Ende des Jahres 1870*,

Wien 1878 und auf die .ICinerra* Jg. 1905 und 1906, verwiesen wird.

In ersterem Werke sind die Dotationen im Jahre 1870 ersichtUch, ich

erwAhne davon nur Wien, Universitftts-Bibliothek 8000 fl. =s 16.000 K,

Graz, Üniversitilts-Bibliotiiek 4000 fl. = 8000 K, ähnlich waren die

übrigen bedacht.

Fürwahr recht mftfiige Summen. Mit dem Antritte Leithes als Biblio-

thekar der Wiener Universitftts-Bibüothek begann das stete Streben aach

Erhrdiung der unzulänglichen Dotation. Er wies nach, daß die k. k. Wiener

ünivi-rsitäts-Itibliothok mindoKtpns 20.000 fl. benötige, und ihm gelang ts,

die bishcriir«' Dotation von 8000 tl. nahf'/.u zu verdojjjxdn, denn sie stieg

auf 15.000 11. und beträgt jetzt 30.000 fl. = 00.000 A', wozu noch

1.">.424 K Matrikelgelder iui Jahre 1901 kamen. Die Grazer Univer.sitäts-

Uildiothek hat ireir-nwärtiir 20.000 K und 31S9-50 K Matrikelsrelder. -üe

InnslMUcker riiiYersitjits-P.ibliuihek 20.000 K tm.l ii. o. 2rjn K und 2518 K

Matriki lir»'lder. Wir ersch»'Ji, -laß in Wien die DMtatiun lu iläulii,' au) 'las Fänf-

facheund bei den Putvin'/.-Univorsität.s-lJibiiuUickfii aul Mas Dreifache irestiep»'"

ist. Es ist also dankbar anzuerk' imeii, daß bereits so viel ireschehen iat, aii>l

ihch ist es nicht ^enuir. die Wiener LniversiUits-BildioUiek muß mindesteos

100.0<iO K nnd die ubngen minde>t"ii< 50.000 K Dotation haben. w»nu

sie ihn-r Aufirüb«- nur halbwe^'j; i:.'iiui:' it .-mH.ii In Deutschland werilTi

für die kb'iuereii Universitäis-BibliMihck'ii 50.000 Mk. verlangt, als«-

«»0.000 K. Diese Summt-n sind abs«dut n«»iiir. wenn den Bedürfnissen etit-

s|»rtMhend nur di«- wichtijjrsten Erscheinun^'en d<'r steli;,' aiiwa'^hsenilfH

Literatur erworben werden sollen. Wie be.stheiden sin«l doch .ii:''n!li«"li

di«'s<' Summen zu den Dotationen des britischen Museums, der Parwer

Natioual-Bibiiuthek und der KüuigUcbeu Bibliothek B«riiu a. s. w.
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Und selbst diese grofion Sammen gi iiiigon ksiun, reichen aber schon

gar nicht tm AnsfUlong Yorbandener Löcken oder znm Ankanfe von kost-

baren Objekten, wie sie gerade die Zeitnnistinde bieten. Hat doch die

Berliner kOn. Bibliothei bei der Lizitation Emich in Wien ein sehr wert-

volles Stück nur mit einem oigons hierzu gt'spondctt'n Betrage erwerben

können. ,Ein nationales Denkmal in Gefahr.* So betitelt der Abtiiluiigs-

Direktor Ür. Schwenke einen Aufruf im ,Bör.seni)Iutt' Nr. 74, um Beiträge zur

Erwerbung eini'S Psalterinnis aus dem Jahre 1459 zu sammeln, «las si( Ii im

Besitze der ursi»i üiiiriicli in Westfalen, zuletzt in Österreich WKlincn-len

Grafen Westi-rholt lu fand und da> nun dt'r Antiqu;ir B«*er & Ko. in Frank-

furt um DG. 000 Mk. ausbictit. Dii- G' talir, <l,is kit.stbare Stürk nach

Amerika kouimt, i.st groß, darum wird an die Opferfr<<udigkeit der Mitbürger

und Freund«- dis Bibliothekswesens appelliert. Und nicht um.sonst; denn

das , Börsen Ida tt" bcri« htct, daÜ bereits 10.000 Mk. gesichert sind und

Hoffnung vorhanden i.st, in kurzer Zi u <{v\\ Ki .-^t zu erlangen.

Wir sehen daraus, daü der Staat allein für die grofieo Anfi.rdonmgen

nicht immer aufzukommen vermag, und daß das Publikum auch freiwillig

etwas beitragen soll. Es finden sich ja auch bei uns Güunor, welche ihre

Btichersammlnngen einer ünivorsitäts-, Studien- oder andi eino! Volks-

Bibliothek vermachen. Aber BetrSge zur Erhaltung und Vermehrung der

Biblr>thek 8ind fiuß' rst selten. Da ist ein Feld för die Tätigkeit de.s Vereines»

er j^oll das Publikum interessieren, daß es zur Erhaltung, Vermehrung

und Ergänzung der Bibliotheken beiträgt. Wenn wir losen, daß der

K<»mmerzienrat Heichelheim in Giefien der dortigen Universitäts- Bibliothek

anlftfliich der Einweihung des neuen Bibliotheksgebäudes 10.000 Mk. zur

Ansfnllnng empfindlicher Lücken, besonders der Lesesaal^Bibliothek ge-

widmet hat, wenn wir von den grofien Schenkungen der Amerikaner lesen,

da regt sich wohl der Neid, und die Frage taucht in uns auf : Ist so etwas

bei uns denn nicht möglich? Gewiß, man muß nur öfter anklopfen. Ein schwacher

Tersoch Dr. Frankfurters in der »Zeit* Nr. 881 ex 1905 ist freilich ohne

Besnltat gewesen, aber das darf uns nicht abhalten, den Versuch zu

erneuern I Vielleicht gelingt es dann, manches kostbare Stuck, das jetzt

ins Ausland wandert, der Heimat zu erhalten. Die Bibliotheken benötigen

aber nicht nur höhere Dotationen, viele auch ein neues passendes Hoiml

Die erw&hnte Arbeit Pizzalas, die im Auftrage des k. k. IfinisteriDms

ansgeffihrt wurde, gibt uns einen weiteren Fingerzeig f&r die Tätigkeit

des Vereines; denn in der Einleitung heifit es »Zudem konnte man sich

nicht verschlieflen, daß eine Erhebung des Standes der öffentlichen und

der Privatbibliotheken in vielen Beziehungen von großem wissenschaftlichen

wie kulturhistorischem Interesse wäre und wurde der Beschluß gefaßt, Lei
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dieser ersten Erhelmngt von der man sich keineswegs ein ersehOpfendcs

Bild erwartet, nicht stehen zn bleihen, sondern von Zeit tn Zeit diese

Erhebungen zn emenem, um so allmählich in den Besitz einer Bibhotheks-

Statistik zn gelangen, welche den Zuwachs an Büdhersammlnngen mid die

Srweitening der einzehaen dieser Institute veranschanlicbt.'' Bs ersehieneo

allerdings spiter einzelne Daten bei verschiedenen Gelegenheiten; aber

eine solche totale Znsamraenstellang wurde seither nidit wieder gemaditi

obzwar sie wiederholt angeregt wurde. Dieselbe wftre gewiA sehr interessant,

da ja das Bibliothekswesen seither einen grofien Anüichwung genommes

hat und täglich an Wichtigkeit zunimmt. Ein große Anzahl neuer Bibliotheken

ist entstanden, Hochschul-, Mittelschul-, Volks- und andere Bibhotheken

wurden bedeutend ausgestaltet, manche private i«t wieder verschwunden,

kurz, bi'deutende Veränderungen sind vorgegangen. Wohl hat dif Hffaus-

irabe des Adreßbuches der Kildiotheken der rtst<'rreirhis< li-uiit:aiif« luu

Mniian liiu Vdii Dr. Johann Bohatta und Dr. Midiai-i HidzuiHtin. Wiiii. 1000,

(Schriften des Östern-ichischen Vereines für BibUothi'kswesen. Batui 1.

Nachträge in den „Mittt'i]ujiir«'n'' des Vereines i viel zur weiteren K^iiuniii«

der BililioUu'keu Ostt rreich-rngarns beigetragen und es ist das eine höchst

verdifii-^tliche Arbeit, widche bei einer neuen Anlage der oben zitierten

Statistik ancli manche Ergänzung erfahn-n würde, denn es ist nicht leirbt,

mit •incmmale Vollst:iiidi^'k<'it vn vrzifli'n. Man hat sich auch au diese

Statistik wieder erinnert. Wir hsrn liarübrr im Vcronisbiattr ,Auf dem

Zeiitral-Vcrbandstage der dfUtseh-Osterr. Vnlksbildungs-Vereine zu Wien,

am 15. Oktidxr 1899, wurde eine Kesolution gefaßt, in der auf di<'

Wichtigkeit tiner Statistik des Vnlksbibl iothckswesens hingewiesen wurde.

Uber diese Aiingimg bat im Frühjalir 1900 das arbeitsstatistisehe Amt

des k. k. Handelsnünistfrums eine Enqn<tte einberufen, in welcher der

Mangel einer Statistik des osterr. Bibliothekswesens überhaupt hervor-

gehoben wurde. Ks wurden umfangreiche Vorarbeiten gemacht und die

Angelegenheit sodanu der k. k. statistischen Zentral-Kommission abgetr» t»M;

Ks fand sogar im Februar 1900 eine Sitzung unter dem Vorsitze dei-

Sektionschefs v, Inama-Sternegg statt unter Beiziehung der Vertret'r der

öiT<>ntlicben l^ibliotheken, des k. k l'nterricbtsministerinms, des k. k. arl i it^-

statistischen Amtes, wo über die Abüusnng der Fragebogen eingebeade

Beratung gepflogen wurde.*

Damit scheint die Angelegenheit zur Buhe gegangen tu sein. an$

der sie nun wieder für einige Zeit — vielleicht abermals vergeblich auf*

geschreckt wird.

Eine weitere Aufgabe ist es, die Ablieferung der Pflichtezemplan

nngeschmftlert zu erhalten, darauf hinzuwirken, daA den (yffentlichen Bibiio-
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thekeii die amüichen Pubtikationen der Behörden und Institate SQkoinmeii,

insoweit sie nicht fieservateachen behandeln. Es kommen ja diese Pnbli-

kationen an die Bibliofheken, aber nnregelmAfiiff nnd oDTollstfindig, nnd

wenn dann in einzebien FftUen am Brgftnznng angesncht wird» so sind die

betreffenden Behörden oder Anstalten zumeist berdt» dem Ansochen zu

entq|>rechen, aber leider sind sie oft selbst nicht mehr im Besitze der

fehlenden Stücke. Damm Ist es nOtig, da0 die Ablieferung dieser Schriften

geregelt nnd angeordnet wird. Eme Belastnng fnr die Ämter nnd Institute

ist es gewiß nicht, aber eine bedeutende Errungenschaft fftr die Bibliotheken.

Der seinerzeit angeregte G^eral-Katalog der Asterreichischen Hand-

schriften ktante auch in Angriff genommen werden. Da die Handschriften der

Hof-Bibüofhek ohnehin genaa verzeichnet sind, so würde es sich znnftchst um

die der einzelnen üniversitÄts- und Stadien« eventuell einzelner Gymnasial-

bibliotheken handeln, denen dann die der Klöster, insofern sie noch nicht

veröffentlicht sind, fulgon würde. Über die Art und Weise, wie sie be-

schrieben und katalogisiert werden sollen, hier zu sprechen, würde zu

keinem Resultate führen nnd wäre das dann an der Zeit, soV)aid man

geiieigl ist, diese Arbeit zu unternehmen. Wichtig ist sie jedfufalls, und

nicht mit Unrecht hat sie Kustos Ortner im Zentralblatt für Bibliotheks-

wesen angeregt. Seine Ansiclitt'n bezüglich df-r I>nr>litühruntr fanden wohl

nicht den Beifall der österreichischen BibUotheksbeamtLii , die sich

sK herhch der Meinung Dr. Schuberts zuneigen. Sollte es nicht zu einem

s-d( h»'n General-Katalog komnicii. ist wcnisrstens anzustreben, daß gedruckte

Verzeichnisse der Handschriften 'i. r olnzelneu Bibliotheken veröffentlicht

werden, wie dies z. B. in Prag geschieht.

Ein anderer wunder Punkt, der schon oft berührt \viird<'. ist der

Mangel einer Zt-ntral-Bibliothek, welche die Monarch!"' mit d» r giistigen

Nahrung versorgen würde. Bei der heutigen Massenpr«tduktion ist es nicht

möglich, alle Bibliotlieken so zu dotieren und so auszugestalten, daß sie

allen Anforderungen t ntsprechen könnten, aber ein»' Bibliothek sollte wenigstens

so bedacht sein. Es wird wohl auch bei der größt' ii Dotation noch Fälle

geben, in denen sogar eine solche Bil»liothek nicht jedem Wunsche entsprechen

kann : denn manch*' Bücher siml langst vergriffen iin'l können nicht beschafft

werden, andere sind verbraucht und nicht mehr ersetzt worden. Eine Zentral-

Bibliothek aber tut Not, damit diese mit ihren Schätzen die anderen

Bibliotheken des Reiches versorgt und unsere Gelehrten nicht immer auf

die Fremde angewiesen sind. Ob eine der bestehenden Bibliotheken dazu

anszngestalien ist und wie, das sind Fragen der Zakanft. Die Notwendigkeit

ehier solchen Zentral-Bibhothek geht ans den statistischen Ausweisen

henror. Wie viele Bücher werden von nns ans den Bibliotheken des Ans*
5
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landes besogen and wie wenige gehen dagegen hmans. Abgesehen davon,

dafl der Mangel vieler Werke die wissenaehafUichen Arbeiten erschwert

nnd viele Gelehrte klagen, daA sie infolgedessen nicht arbeiten können« ist

es doch eine der edelsten Angaben des Reiches, die Wissenschaft zn ftrden

und ihre Pflege zu erleichtern.

Znr Yersammlung deutscher Bibliothekare in der Pfingstwoehe io

Berlin wird ein Berliner Bibliothekenfährer von Schwenke herausgegeben,

er wird eine Zusammenstellung der Berliner Büchersammlongen enthalten,

und über Inhalt, Benützbarkeit etc. Auskunft geben.*) Einen solchen Führer

könnte der Verein auch bei einer günstigen Gelegenheit unternehmen.

Er wäre nicht nur den Fremden, sondtrii auch den heimischen Benutzern

sehr willk(»mm».'ii.

Eine weitere Aufgabe ist die Einführung einer Bibliotheks-Prüfung.

Zur Erfüllung der bibliothekarischen Aufgaben gehören tüchtige Beamte,

die nicht nur allgemeine Bildung und Sprachkenntnisse besitzen, sondern

die in einzelnen LiteratuiT.weigen besonders bewandert sind und die sieb

eine genaue Kenntnis :iller Zweige des Bibliothekswesens eigen gemalt

haben. Dieses Ziel wird «b r Beamte einerseits durch längere Praxis, anderer-

seits durch das Studium bibliothekswissenschaftlicher Werke erlangen. &
soll eifrig die bibliographischen Werke zu Bäte ziehen und sich die Kenntoit

vieler Bücher verschaffen, insbesondere der gebräuchlichen Handbücher, er

soll sich einiges Verständnis für Inkunabeln und Handschriften aneignfil

nnd eich aucli iH /fiirlich der Eunsterzengnisse auskennen. Auch maß er

sich nach und nach eine vollständige Kenntnis der für den BibUotheks-

dienst göltigen Gesetze nnd Verordnungen erwerben.

Wenn der Bibliotheksbeamte immer tiefer in den Bibliotfaeksdieost

eindringt, wird er die ihm anTertranten Schltze nach nnd nach mit ganz

anderen Angen betrachten; bald interessiert ihn bei dem einen der alle

Dnick» bei einem anderen der prächtige Einband, da das Autogramm oder

die Widmnng emes berfihmten Mannes, dort wieder das Bzlibris einw

bekannten Gelehrten n. s. w. Damit nnn der Bibliotheksbeamte m seineiB

Bemfe seine Stelle vollkommen ansfUlt, soll er sich über diese Eenntoieie

answeisen nnd dazn ist ^e Bibliotheks-Prnfbng n9tig. Eine solche Fififtuig

eadstiert in Tielen Staaten, wie in Frenßen, Bayern. Bei uns in Oslerreiib

hat man bereits im Jahre 1860 eine solche PrOfimg einznAhren beabsichtigL

Es ist aber nicht dazn gekommen, da man sich nber das zn verlaogende

Ausmaß des Wissens, sowie über die Fräfüngs-Gegenst&nde überhaupt

*) .BOraenblatt* 96.
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niclit etnigMi konnte. Inmer wieder taucht die Frage anf und das T«r-

langen naeli einer endliehen LOson^ wird dringender.

Auch der Bibliotheks-Verein hat sich mit dieser Frage beschäftigt,

ohne dem Ziele näher gekommen zu sein. Es wird manchen geben, der

viiie solche Prüfung für überflüssig hält, der da sagt, das lernt man alles

mit der Zeit. Wohl möglich, aber au< h nicht I Nur wenn einer angestellt

wird, dt-r bishtT bei keiner Bibliotlit-k bt-dicnstet war, da prheben .sich alle

Stimmen dagegen, es sei kein Faclimaiin u. s. w. Gau/, isüi so; man führe

die Bibliotheks-Prüfung ein, die ein Kandidat erst nach einer ein- oder

ni"hrjährigen Bibliotht^kspraxis ablegen darf und «»iiiU' diese Prüfung erlangt

k» iner eim-n definitiven Bibliothek>i)(istt'n. Die HibliMtlieksurüfung wird auch

nach und nach einen einheitlichfu Bildiotheksdienst er/.it j n und /ur Ver-

vollkommnung des Bibliotht kswi s' iis beitragen. Mit dem tieferen Kindringen

in das Bibliotheksw»-st'ii wjrd aurii I-t Drang, in bibliothekarischen Fragen

mitzureden, grußer und mächtigt-r niul es findet sich dann mancher inter-

essante Beitrag zu unson-m Vi-n-iushlatte.

Wenn der Bibliothfksboanitt' stine Pflichten erfüllt, wird f»r eine

gewisse Befriedigung finden, er wird sich seuii > Standes freuen und darauf

stolz sein. Da wir aber alle Mensrhen sind, die immer wieder neue Wünsche

haben, so wird der ^iiie hier, .b r andere dort einen Mangel im Bibliotheks-

leben erblicken, es wird ihn drängen, sich darüber auszusprechen und dem-

selben abzuhelfen. So kommen auch die Standesfragen daran und es lassen

sich solche auch im Bibliotheks-Vereine in ernster and würdiger Weise

besprechen und Abhilfe anstreben. Es ist ja auch schon vieles erreicht

worden ! Übermäßige Forderungen, unbegründete Klagen abef werden ge-

wöhnlich überhört. Wie daher der Verein bedächtig und vorsichtig ist in

seinoi wissenschaftlichen Arbeiten, die ihm zunächst obliegen, so mn£ das

auch bei der Erörterung von Standesfagen sein.

Es he£e sich noch manches erwähn' ii. ;iber es würde zu weit fähren

und das Thema doch nicht erschöpfen. Wir wollen nns daher begnügen,

daß wir uns heute Toniehmen, weiter emsig tätig zu sein an dem Ausbau

des Bibliothekswesens, damit der Verein bei seiner 25jfthrigen Jubelfeier

so befriedigt Bäckschan halten kOnne, wie wir es heute nach zehn Jahren

imstande waren. Wir wollen die Bibliotheken fördern nnd ansgestalten znm

Besten der Benfitser, znr Ehre des Vaterlandes*

• Dr. Wilhelm Haas.

5»
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PERSONAL- NACHRICHTEN.
An der üniTersitäta^Bibtiotfaek in Lembeig wurde der Skiiptor Priv«t-

doient Dr. Boleslans HaAkowski snm Kmtoe und der Amenneuie Dr. Enge»

BarwiAski zum Skriptor ernannt.— Dem Kastosadjunkten der Hof-Bibliutiiek

Priyat'lozenten Dr. Robert Franz Arnold wurde der Titel eines außerordent-

lichen Professors verliehen. — An der Universitäts-Bibliothek in Krakau wurden

der Amanuensis Dr. Felix Koneczny zum Skriptor, der wirkliche Lehrer am

StaatsgymoMiam in Boebnia Dr. Eduard K o d t z e und der bisber in a«6er-

ordentlichw Venrendung stehende Jobann Kosnbeki in Amanneneen emanot
— Der AniBBneiMii der Unifereitita-Bibliotbek in Prag Dr. Jeeef Slienmeier
bat sich an der Prager deutschen üniversität für Philosophie, der Amanaensis

d^r Biblirithek der Tf <)inisi!icn Bibliothek in Wi^n Dr. Lucius Hanni an der

Wiener Universität für 3Iaüieinat;k lialiilitiort. — Dem Bibliottiekar des Stiftes

Zwettl P. Benedikt Hammerl wurde dad goldeue Verdienstkreuz mit der

Krone verlielien. — An der UniTeraitIti>Bibliotb«k in Innabraek wurde Dr. med.

Ka^ar Q i a m n r a lam i'raktikanten ernannt.

(Richard Garnett f). In Bichard Garnett, der am 18. April d. J. io London

starbt Terliert nieht nur daa engere Wiasenagebiet» dem dieae Blitter dtenen

wollen, aondern auch der weitere Kreia der Literarhiatoriker nnd die greife

Schar der ästhetisch- n Genießer einen dreifach verdienten Hann. In den

'l'raditionen des alten Bibliothekars aufgewachsen, also weit entfernt, sich mit

der Etikette „Bibliothekar" abzufinden, bah sich Garnett nahezu au die Spiize

einer der größten modernen Bibliotheksorganisationeu gestellt, die mit ihrem

enormen Betrieb an die Kräfte dea vieUeitig begabten Mannes grausame An-

fordemngen atellte. Ein Jahrtebnt ftlllte er aie behent ana, nm endlich den fraeht-

loaen Kampf auftngeben. Ala Sohn einee Geiatlichen, der aelbet dem Beamtea-

Stab der Bibliothek des Britisli Museum ani^rhurte, 1835 in Lichfield geboren,

folpte or der Laufbahn des Vaters nn i erwarb sich vorzQglicli lun die Einrichtung

des Lesesaales und ntn <lie Durcliiiihrung der Katalogisierung der Bibliothek de»

British Museum so einmütig anerkannte Verdienste, daß er, überdies durch seine

nniToraelle Bildnng nnd aeine eratannliebe Beschlagenheit in den beterogenatea

Materien empfohlen, 1890 snm Keeper of Printed Boolca ernannt wwde. Seine

nidii gering in acbfttienden literariacben Neignngen — an weitgreifend, nm alin

tiefgeil Liid zu sein — und seine hOber tu wertente dichterische Begabang hf-

stimmten den Vierundsechzigjährigen, sein Amt aufzugellen. Zahlreiche gute

bibliothekarische Arbeiten sichern seinem Namen in der Büciterwelt ein gutes

Andenken. Seine übrigen wissenscbaltlichen Leistungen zu schätzen liegt außer*

halb dea Kabmena dieaer Zeltaehrifft Seine ansiehende PeraOnlichkeit erkennt

man am beaten ana aeinen «EaaaTa of an Ez^Libraiian.* Doch die aebOne Beifia

aeinea feinen Oeiatea aprieht nirgenda Ternebmlieher, ala in seinen kort tor

seinem Tode anonym erschienenen Aphorismen Ober die Liebe : „Da Flagello

Myrtf-n." ^lit ihn) starb einer der interessantesten Muriner unseres Berufes, in

i\>'Ui Zugl' einer alten nnd einer neuen Zeit sich zu einem harmonischen Bilde

zusamnienlugten.
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VERMISCHTE NACHRICHTEN.
Zur Geschichte der Wiener Hofbllillofhek. KaiMr Rudolf II. richtet aaa

dem Prager Sddeese em 10. Jiaiier 1S98 folgeodet Sebreiben >) «n JaUne Cehtor

T. MespelbroBO, FfirstbiBcbof ao Wilnbiirg>) (1573—1617).

„Ehrwirdiger Fürst lieber Ändechtiger, Nachdeme wir iiit Zweifeln, das

nit allain bey D' An * StiflFt Wirzbiirtr, Sonder auch andern dessen Diocoesi

lugethanen Stifften, Abbteyen und Prelatum, allerley Bibliothecae, so in vnder-

icbiedlichen Facalteten, stadijs vod öprachen vor altera susamen gebracht Ter-

baaden sein, (.soUeik'* ist dareiigeatriehen).

Yad wir dann an deigteidien iaehen aondere naigong tragen, Vnnd eni-

tehlossen, Tnaere Bibliothecam, so hieaor von vnsern Vorfahrn ai^fittigan worden,

Dumebr zn compliern Hirumb so haben wir Zaigern Vnsern Diener vnd getrewen

lieben, zue D.' An**' abgeferttigt» Ynd geainnen darauf hiemit geaedigelicb

begerendt",

Der Bischol inüge veroruueu. daß diesen Diener «die Catalogi aller Burcber,

BQch der geringsten, Sie sejen getraekht od. geschrieben, sonil deren bey ainem

oder andenn ortt Terbanden, tnegeateldt, vnnd vnna snr Dnrohsehnng was bey

Tnierer Bibliotbeea noch manglen oder vnns sonsten annemblich sein mOcbte,

von Inie fürderlich zngefcrttigt werden khönden. Vnd weyl Er auch zu befurderung

vnsers farhabens von vnns beuelch hat. etlichen SchrifFten v?id Authorib. deren

Er in solchen Catalogis vnd Bibliottit^'cis, ain oder mehr, oder auch sonsten

nns was anuenihlichs ersehen möchte, in specie nach zufragen, als ersuecben wir

d. An' gleichfalls genedigelieb. Sj wolle Ime solche ann abaohreiben (da eie

anderer geitalt nit ZnerlaagMi) volg» iMaen, Berglen aein wir des genedigen

erbietens, die verfuegaog zuthnn, das dieselben hernacher widemniben an Ire

ortt. one schaden vnd mangel, «jeantwortt werden sollen, Vnd d. An"' erzaiget

Tuiis hieran sonder angeiiembs gefallen, dero wir mit kaiserlichen genaden rud

allem guetem wul genaigt seindt.'*

Der Bischof Hefi dem Überbringer des kaiserlicbea Wnneches, seine

«acbleebte Bibliothee** dorchaehen, wie er am 8. April 1G08 tnrflckachreibt» aneb

die aeiner Stifte mid Klteter.

Er hat aber nicht mehr ala drei Bncher notiert, die der Biiehof dem
Kaiser ehestens tosenden will.

„Seindt aber von Cronicken nur kurze eitract, welche hey Salzburg vnd

zu Mergenthem bey dem Teatscben orden ausführlicher lubefiuden" fügt der

Biedief bei und teilt dea wdteren mit, dafi im «Benriadien Anffrar vnd em-

pOnmg wie andi daranff geneigter Hai^^niieben Kriegflphedt. d. mhererthal

solcher meiner Stiffk vnd ClOator, dnreh ZerstOmng, Brandt Tnd Piandwong
neben sndenn, wna Ton alten gnten aaehenin den Bibliothecia gewefien komen."

A. Sitte.

Der Verein der österreii hisch-nngarischen Buchhändler in Wien hat als

Vertreter des Österreichischen Buchhandels mit Rücksicht auf die >iHchncbt, daß

I) König], bajr. KreiearehiT WOnbwg, Hoheitasaehen Faae. 64. Nr. 118S.

Cber Julius Ecbters Verhältnis snm Wflrsbnrger Bibliothekswesen, Tgl.

Handwerker, Oeeehichte der Warsbnrger üniveraitita*Bibliotbek 8. 11 C
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die Ton der Regierung geplante KrhOhung der Postgebähren sdiOB

in allernftchster Zeit verwirklicht werden soll, an das Hündelsrninistfrium eiof

motiri^rte Kinpabe gerichtet, in welcher er betont, wi^' sehr i-ine Krhflhnii- der

Postporti l&hmend auf die Verlagsioduätiiä und dAn Buchbuudlergewerbe wirkeu

wfiidei die ohnehin in Ostenreich mit eo großen Sehwierigkeiton sn kimpfM

haben. Der Verein gibt seiner Oberxengang Ansdm^» daft die Einnahmen

Staates viel eher eine Steigerang erfahren wflrden, wenn man den Verkehr darrh

Herabsetzung der Portogebühren erleichtern würde, als wenn man durch eine

Erhöhung derselben selbst eine momentane liehreinnatime anf dem Gebiete der

Postverwaltang herauirechuen kann.

Zn welchen verbiflffenden iitertrhistoriachen Entdecknngen der naive mi
•kmpelloio Griffel mnes Mannes eich Terstelgen kann, der, einem 6eneeienadialb>

verband angehörend, sich plötzlich zur Würde eines ^Bibliothekars" erhoben sieht

zeigt ein im Jahre 1906 (!) in Wien erschienener Katiilotr, in *ieni sich u. a. folgende

Eintragungen finden: „Abenteuer des Tartarin aus Tarascon. Von Ad. Gerätmann.*

„Freund Fritz. Von M. Bergmann." „Skizzenbuch W. Irving. Von J. H. Spiker.'

^ Eugen Aram, Bomao von Fried. Notter." ^Graf Leo Tolstoi. Eriählaog voa

Aibert.* ,0er abentenerliche Simplixine. Von Pelii Bobertag." »Emil aber die

Eniehnng. Klneiiker von J. J. Bonssean.** »OOti von Berliehingen, dramatitebe

Meister. Von Goethe". In der Abteilunir: „Novellen, Frzählongen und KomanS*

lesen wir: , Goethes s.^nitliche Werke. Von Karl Goedeke'. — Für die Kreis«,

die III Bibliotheken dieser Art ihren Lesehunger stillen, mögen solche Kataloge

ja genügen. Ein ungleich ernstere» Gesicht aber hat die Sache, wenn niaa

bedenkt, daA es in Österreich noch heute staatliche Hoch schulbibli otheksr«

gibt» die sich ans denselben Kreisen rekmtieren, denen der .fiibliotbekai*

angehart, dessen Bildung «nd bibliothekarische Eignung dnreh die angeflhrtss

Stichproben hinreichend charakterieiert sind.

Über einen 8elt'-'ani''n Konflikt zwischen Vorschrift und Vernunft ?chn<'^

Fabriksdirektor Ii. P, aus Dugny im Departement Seine an die ,Neue Freie

Presse' : «Ich sandte ein Buch, die 177*2 erschienene Ausgabe der Fabeln von

La Fontaine, nie Drucksache „eingescbrieben" nach Österreich. Wie groß «ir

mein Erstaunen, als ich es mit dem Vermerk «refosd* poetwendend lurflekeihielt,

da man von dem Adreesaten Ar dae 250 Gramm wiegende Buch 8 K Strsf-

porto verlangte. Das Buch enthielt nämlich schriftliche Aufzeichnunffca.

datierend aus den Jahren 182ä und 18^0. Der grOfite Teil der Randbemerknngefi

resümiert sich in folgender Anzeichnung eines sorgsamen Familienvaters : „Madam«

Dubois hat am 4. Jnoi 1830 unsere Matratzen umgeschüttet." Die ütark vergilbte

Sehrift garantiert ihr Alter. Ich befinde mich nun in großer Verlegenheit, m
ich dae Buch nach Österreich hineinbekomme. Es als Brief mit 4 Vm»
26 Centimes zu taneren, eriauben mir meine bescheidenen VemOgensverhiltiiiBM

nicht, und es als Postpaket zu senden, verbietet die Osterrelchisohe ?ott-

Verwaltung, da aoslindische Postpakete keine schtiftUohen MitteUuogsn ent-

halten dürfen.*
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MITTEILUNGEN
Osten*. Vereins far Bibliothekswesen.

2. Jalirgaog. Juni—Oktober 1906, Kr. 8.

Die k. k. ÜDiversitats-Bibliothek zu Lemberg.'*')

III. Der Ban.
l);is nono Bibliotheksgf'Miml»' bodt-rkt ein Gelände von 1388-08 wt'

•licht hintor dem s»'hr alltairlirlitMi, .^eit hinareni altfrsniüden, ja baufälligen

Univoisitiitsgebäade. Der unmittelbaren Verbindung zwijtch'^n beid<'n dient

ein praktitiches, obwohl ästhetisch undankbares Mittel, nämlich ein in der

Höhe der ersten Etage über dem ebenen Gelände des botanischen Gartens

hängender verglaster Korri<1ör mit eisernen Wänden.

Das 55'4'» vi lange Bibliotheksgebäude birgt unter »dneni Dache das

Admini(>trati()nsgebäude, das gartenseitig den allgemeinen (großen) Lesesaal

einschließt, und das Bnchermagazin.

Die Frontseito des Gibäudt s in der Mochnackigass«' hat durch da»

ziemlich unsanft aufsteigende Terrain der Straße an gefälligem Aassehen

Tiel eingebüßt. Das Administrationsgebände senkt sich mit seinem ganzen

Kellergeschoß tief unter das Straßenniveau und ist von diesem durch einen

Licbtgraben getrennt. Erst das Torspringende Bücherhaus gewinnt mit der

Straße Füllung und läuft dicht am Bürgersteig«

Der architektonische Schmuck zeigt die charakteristischen Merkmale

der italienischen Renaissance und ziert das Verwaltungsgebäude recht

spärlich, bis er sich erst auf der Front des Bflcherhauses etwas breiter

ausläßt. Den Mittelpunkt der Fassade dieses fünfgeschossigen B iues bilden

4 Karyatiden, um die sich stilvolle Kränzchen und Zweige, sowie andere

Benatssancemotive geschmackvoll lagern.

Das Kellergeschoß ist 8*50 m hoch, enthält Lokalitäten far Diener-

wohnuttgen und den Kohlen- und Kesselraum, wo sich auch eine kleine

Werkstätte für den Maschinisten befindet, der die Zentraldampfheizung

und die elektrische Beleuchtung des ganzen Hauses bedient.

Xm Erdgeschosse (5 m hoch) ist nur eine Bienerwohnnng unter-

gebracht» der übrige Raum desselben nimmt das Büchemebenmagazin ein;

Dieses ist in seinem oberen Verdecke nur zur Aufnihmo der Bücher be-

Vgl. M. d. ö. V. f. B. IX. 135 ff. — IX. 182 ff.
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atimmt ODd auch Tol]«i8iidig Ton «Periodids* mid den SemioarbibliotiiekeB

aaftgefSllt. Seine ebenerdige Btage bildet den Beservennm (orlftofig mm
Teil znr Antbewabrung von Donbletten und Xanzleireqiiiaiten verwendet)

nnd enthilt gassenseitig zwei Zimmer mit AnalegetiBchen fär Mappen uid

einen anch direkt Tom Stiegenhanse zugaDgUchen Banm, der den Bachbinder-

aiigi'Icgenheiten dient.

Das geräamige und lichtvolle Treppenhaus ist in der einfachen Wand-

malerei gelblich gehalten und erhielt erst auf dem Plafond polychromen,

artistischen Schmuck. Ein offenes, geflügeltes Buch (das Symbol des htOQ

jtZBpoh) mit der Inschrift

:

VINCENT MONIMENTA LIBELLI.»)

Im MiUeliiunkte dfs Obergeschosses ist der allgfiinnie Lesesaal

gelegen, zu dem mau direkt aus dem Garderoberaume gelangt. Der Saa!

trägt den Charakti t der Ronaissancoarcbitektur und ist 22- 10 ni laug.

12 ju breit, einen »Stock liocli und besitzt Ober- sowie Seitenlicht. Di^

16 Fenster, die sehr srunstig nach dem Botanischen Gart^'U der Finversität

gerichtet sind, dieii' n im .S(tmmor vortri'fflirli einer erfrischenden Yentilatiou

und regulieren im Winter die Lichtverhilltnisse.

Die hiesige Krf;ilirung in Hinsicht der Unzweckmäßigkeit des Ober-

lichtes entspricht v*i]lk auraen den Eiyebnissen, die auch von auswärts in

jüngster Zeit iiotifi/.iert werden. Das vornehm sich ausnehmende Ole-rlicht

konzentriert die Glut der Sonnenstralilen und bewirkt dadurch einerseits

eine gewaltige, ja unerträgliche Temperaturerhöhuug, anderseits aber t>ine

sehr intensive und blendende, schädliche Tagesbeleuchtung. So ist denn die

Errichtung von vorziehbaren Linnenjalousien zwiscbeu Dach- und Plafomlglas

eine beschlossene Notwendigkeit und wartet nnr der Einwilligung des

Ministeriums. Bis dahin Werzlen Plafondscheiboi für die Monato Mai

bis Oktober mit doppeltem Packpapier belegt.

Die reichhaltige Handlubhothek ist in stilvollen Eichenschränken auf-

gestellt, die die Wände des Saales bedecken und in der Höhe von 3'5 w

auf einer Galerie ihren Rundlauf fortsetzen. Eine ebenfalls aus EichenhoU

geschnitzte Balustrade scheidet den Tischraum von der Handbibliot-hek, die

nur dem Bibliothekspersonale und den Uniyersitfttsprofessoren zagftngUck

ist. In die känstleriscbe Ansstattong des Lesesaales ist viel Geschmack

nnd die grOllte Soxgfiüt gelegt worden. An Tischen nnd Schränken herrscht

hier ungeteilt lichtgelb getöntes Eichenholz, ebenso ist die einheitliche

Wandfarbe, w&hrend alle Eisenteile» die Treppen nnd die Ckderiebalastrsde

dmikelgrfin, mit Bot nnd Gold durchsetzt sind.

) ctr. Poetae Latini minores reo. Baehrens Lps. 1Ö77 1. p. 127 die anoDjfli*

Elegia ad Maeceaatem.
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Die Wölbungen des Plafonds hat tltn- hiosigo Künstler Julian
Makarewicz mit Polyclircinit' gtschmückt, die als eine glückliche Leistung

«chteD künstleri.s( lun Schaffens, trefflich in Farbe und Auffassung, bleibenden

Wert and hohes Interesse besitzt. Inhaltlich harmonisiert die Malerei

meisterhaft mit dem wissenschaftlichen Charakter des Saales nnd da ihr

aach die Form auf die gefiUligste Weise im Dienste stand, so bekommt

sie einoi Zog ans dem Vollen.

Die Motive der Dekoration sind znm groBen Teil ans dem Kreise

dfs klassisch-antiken Glanhens nnd Torstellens entlehn! So sehen wir über

den FensterwOlbnngen nnd symmefaiseh anf der gegenüberliegenden Lings«

wand des Saales abwechsehid ein geflügeltes Bnch, nnter dem eine

Sole bockt, nnd fliegende Bänder, an Lorbeenweige geknüpft, die ans

griechischen Vasen hervorragen. Die sechs oflSenen Bücher zeigen folgende

griechische Sentenzen:

1. BIOS BPAXrS 2. TKX.MI MAKPII
3. KAli'OV ()-zyy 4 UKWA i:<I>AAEPH

5. KPIUI XAAEnil 6. EN in'Hßl AAHHEIA.

Den Text für die ersten fünf Sätze licf^-rt*» der biMÜhinte Sinnsprach

des Hippokrates ('l:moy.(>dTou( oupopio(Jt.oi 1.), der sechste Satz ist eine

Paraphrase aas Demokrit.*)

Zn den acht lateinischen Bander-Tnschriften sind folgende Sitze

benützt worden

:

1. FELIX, QUI POTÜIT KERUM COGNOSCERE CAUSAS.

(Virgilius, Georgicou If, 490.)

2. SAiiLMlA SOLA LIBEBTAS EST.

(Seneoa Khetor. Epist. 'M, 4.)

3. DL'ABL'S ALIS HOMO SUBLEVATLIi A TEKKKMS, .SlMi'Ll-

CITATE SCILICET ET PLKITATE.

(Thomas Aquiiias, De Iniit. Christi.)

4. EGO SÜM QUI DOCEO UOMINEM SCIENTIAM.

(Idem.)

5. AB UMNIIU S LIHKNTER DISCE Ql'OD NESCIS.

(S. Augustinus ziiiert in Cnapius: Thesauri PiOoiiolatint graeci

T. Iii, pn?. 1198.)

6. DOCTÄllJA EST FULCTÜS DÜLCIS RADICIS AMARAE.
(Catonis Monosticha. 40.)

*) (A-r; 1.0x0dtou; ^tXoso^pou YV(u<ia'. /p'jsal Kammer 117, die in Dielt: Dia

I'ragmente der Voraokraliker. Berlin 1908, psg. 426 folgendermafieu laatet:
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7. LABOE OMNiA VJNCiT IMPßOßüS.

I Virtrilius, Georg I.)

8. DÜX ATQÜE IMPERATOR VITAE MOETALll M ANIMUS EST.

(Sallust. Jug. 1.)

An den Querwänden sind je zwei Paniicaui zn allog-orisrher Dar-

stellung (liT vier Univer^itats-Fakultäten beniitzt werden. Die Gemälde sind

über 3 m hoch, modern in don Mitteln und im Farbenton.

Die Theologie wird durch liiblisclie Zeichen symb<disiert. Den Mittel-

punkt dos j^edankenreichen Bildes nimmt die Bondeslade ein, um die sich

WMihrauchschwaden aus Gefäßen legen. Als Ornament zeigt die Bundes-

lade den zwölfzweigigen Stammbaum des jüdischen Volkes und htbrnische

Initialen der zwölf jüdischen Volksstämme. Über der Lade glänzt ein

farbiger Regenbocen mit der Inschrift AOrOÜ and ein griechisches Erenx.

Darüber flattern /.wCdf Tauben mit Olivunzweigen.

Das „R*''"l»t- wird durch einen Aar Vfrsinnbiidlicht, der im Flagfe

eioen mächtigen Steioblock auf eine Natter schleudert, die in gewaltiger

Angst und Wnt zur Gegenwehr aufzischt. Dem Blocke sind die Worte ein-

geritzt

:

SVMMVM IVS.

Das dritte Pannean zeigt uns über Flammenznngen die beiden fBr die

Medizin symbolischen Tiere des antiken Vorstelinngskreises : den Salamanderf

der gegen Feuer gefeit, nach einer Salbenschale strebt, und den m
den Flammen aufsteigenden heiligen Sagenrogel Phfois.

Das Emblem der Philosophie bildet Pegasus in der Szene, wo er

über den Baum mit den hesperischen Äpfeln setzt.

Wirkungsvoll, und doch trotz der expressiven Farben, unter deaen

besonders das Violett reichlich verwendet ist, nicht zerstreuend, verleiht

der malerische Schmuck dem Lesesaale einen heiteren, aber feierlioben oad

wissenschaftlichen Charakter.

Dil) elektrische Beleuchtung des Saale.s ge.Nchieht durch drei mftcbtige

Kronleuchter und durch einzeln andnhbare Wand- und TischstJnder.

D.-r Arbeitsraum umfaßt /.ur Zeit Iis Pl-Uzo an 22 Tischen, die in recht

lireiten, mit Linoleum bed«'ckten Zwischi'ngäii^n'ii aiifirt'.stellt sind, wodurch

li»'Serverauui lür eiiu; kuiittiiTf (vit-lK'icht niclit alizuentlegene) Vermehrunf

der Arbt'itsplät/,»' tr'-.^icluMt ist.

Das rechts an d<'ii allgemt'int'n Lesesaal anstHÜi ii.le gassensniti^f

I)M/i'nten-Zinnn' r ilttllO X •'•00
} ist in cinfaclo-m, aber würdigem Ton

gehalten. WaioUailM- liclitgrün, di»- Kicio-niiiubflii iiellgdb, der Lederüberznir

«b-r M>"U»('lgariiitur havamiatarl»!'/. In «lit-S'-ni kleinen Saale ist die Saininel-

teile der laufenden wissenschalilichcu Zeitschriften untergebracht. Zwei
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mächtigo Wandschränke ans Eicht'nli'il/ fassen üh>-v 600 Fäclicr, die von

wißsenscliaftlicIuMi Ztitschnfton in alph.üirtiscLer Ordnung ausgefüllt und

mit hängenden Titdtafeln hczeichnet sind. Die Ühorsir ht über den ganzen

Zeitschriftenbostand d*'r Bibliothek ist dadurcii stdir crlt ulitpft, die laufenden

Zeitschriftenbände rasch zugAngiich und die ubUciien Auslegetische, die nie

das Ganze umfaßten, reichlich ersetzt

Dieses Zimmer verfügt gegenwärtig über 16 TischplAtze ; zum Auf-

bewahren der von den Professoren reservierten Werke 4:eneu besondere,

r.cht faßliche Schränke. Eine Tür scheidet das Dozenten-Zimmer von der

Katalogstelle, wo d»'r aljihabetische Z"tttlkaialog in diehtverschlnssenoi

Kartons aufgestellt ist, und die atisehnlichen Foliobände des neuen Inventars»

aU fiealkatalog in crudn, zur Durchsicht für ernste Forscher aufliegen.

Bas unmittelbar folgende Ausleihezimmer iM lu-rbergt in Wandschränken

Tageabl&tter und die ganze Abteilung der nichtwissenschaftlichen Zeit-

acbriften (fast ansscbliefiUch Pflichtexemplare). Durch eine eisern Tür

getrennt, grenzt an die Ansloihestelle daa feneraicher konstruierte Uand-

achriften- nnd Inkonabelnarchiv, andererseita mnndet daa Ansieiheamt wieder

in den Flnr» wo sich die Kleiderablage befindet.

In der zweiten Etage des Verwaltangsbanes befinden sich die Bmreanz

des Direktors» seines Stellvertreters, sowie zwei Beamtenzinuner; in demselben

Geschosse liegt das Arbeitszimmer inr Handschriftenbenfitzer, nnd die nach

Art des Archivs festverwahrte Knmmothek. In diesem Banme befindet sich

«nch ein kleines Bibliothekamasenm, wo Cimelien aller Art znr Schan

versammelt sind.

Das grofie Bfiehermagazin grenzt unmittelbar an den grofien

Lesesaal, doch besteht fär die Yerbindnng bloß eine einzige Tdr. Der Grundriß

des Uagazins stellt ein Trapez dar mit den Parallelseiten von 19 mnnd 20*80m
Lftnge, die beiden nicht parallelen Seiten des Trapezes sind 24*80 m und

28-20 IN lang. Das Gebäude ist 13*95 m hoch und empfingt die natür-

liche Beleuchtung durch ein Oberlicht und durch 70 Fenster von der Ost-

end von der Westseite. In diesem Teile des Gebftudes hat sich die Eisen-

konstruktion gewaltig aufgestemmt. Sie teilt den Baum durch ihre Bost-

fiftchen in fünf Verdecke und Terbindet diese durch Troppen. Vor der

Feuchtigkeit des umgebenden Erdreiches wird das Magazin durch einen

Ittftführenden, unter dem Beton laufenden Zirkulationskanal geschützt.

Die Lufl- und Wärmevorteilung geschieht also durch die Bost-

koiistniktion. die in Verbindung mit d* iii Ob<'rlicht die Tagesbeleuchtung

reguliert. Ku.sibudt'ii und Oberlicht, beide Schöpfungen der Tendenz: Aus-

breitung der Bücherhäuspr in vertikaler liuhtung. Italirn die früheren

traateo, anheimelnden Büchereien iu stimmuugälose, lubrikartige EiseU'
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magazine umgewandelt, besitzen zugleich Kohrseiten, die ihre Herrschaft nnter-

gralten müssen. Das Dachglas liefert eine unabwendbare Hitze, die der

ßücherhygit'ne zuwider wirkt, die Rostkonstruktion macht aus dfiii Rüchcr-

liaus f'in ermüdend gang-bares Terrain und ans d'T untersten Etage einen

StaubkH^t•l), der als eine rt/ichversorgte Quelle rollcndt-r Staubschvvadeu dient.

Zur Abwehr der Feuergefahr i>t das Bücherniagazin naoh "leii

modernsten \Yeisungen der Technik ausgcrüs;tet worden. Die Leitunirj^dräbie

der elektrischen Beleuchtung laufen, wrdilverwalirt in Metalihülsen, nur an

den Eisenteilen des Bücherhauses und berühren nirgends die hölzernen

Bücherschränke ; ein jedes Verdeck besitzt einen Sicherbeitshydrantsdilanch.

Der Verbindang der ein/einen Etagen des Magazines dient eine ei<;erne

Tre])pe nnd ein elektrischer Personenanfzag, während größere Büchergewicht»

durch einen Handaufzug befordert werden.

Die Büchergestelle bilden in einem jeden Stöckel zwei Konipleie,

zwischen denen ein breiter Mittelgang läuft. Diese beiden Kom]dexft bestehen

ans je 14 Schiankreihen, die senkrecht auf den Mittelgang laufen and dorck

Qnergänge getrennt sind. Die erste und die vierzehnte Schrankreihe bildet

eine Wandreihe, die zwOlf äbrigen sind in sechs Doppelreihen, die Böcken

gegen einander gelehnt, aufgestellt Eine Schrankreihe bildet ein einheit-

liches Ganzes, das nur durch lotrechte Wftnde in Kormal-Schrftnke voir

2-50 m Höhe, 1 m Breite nnd 0*50 m Tiefe geteilt wird, die TersteUbtre

Bnchbretter besitzen. Die Regale, 2'5m dicke — wie die Schränke brann

gestrichene — Eichenbretter, mhen auf je vier eisernen Haltestiften. Diese

passen in Wandbohmngen, die an der inneren Wand laufen, stets in einer

Entfernung Ton 5 cm voneinander, in der Höhe 25 cm Tom SchrankfuS

beginnend, nnd bis 2*30 m hinaufsteigend. Die Regale sind für dis Bftcher-

formate reguliert.

Die niedrigste nnd die höchste Nummer der in einer Schrankreihe

beherbergten Bücher (för jedes Pormat besonders) zeigen gedruckte Karton-

tafeln an, die an den gangseitigen Schrankrftndem angebracht sind.

Hit Rücksicht auf die bedeutende Breite des Buchermagazines (28 m),

zu dessen Erhellung in seinen mittleren Partien die an der Ost- und West^

Seite eines jeden Stöckels, je sieben» angebrachten Fenster nicht genügen,

femer infolge 'der Massivität des Sjstemes der Holzschrftnke und der dabei

angewendeten, für alle Formate konstanten Tiefe der SchrSnke, war die

Rostkonstmktion und das Deckenlicht unerläßlich. Nur durch diese Liebt'

dispersion ist die Suche der Bücher ohne elektrische Beleuchtung denkbar.

Auf demselben Niveau bleibend, gelaiiiii mau aus der untersten Etai-'t"

des Hauptniagazine.s durch eine Tür in die obere Kuntignation des Neben-

magazines, das lui Erdgeschosse unter dem großen Lesesaale liegt. Dieses
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Macrazin ist 26'75X12'075 m groß, zweigeschossig, besitzt eiiif? Eisen-i

roHtknnstruktioii, ist mit Bücherschränken ans dem alten Bibliothekslokal

aaspt'stattct und dient in diosem seintMi irartenseitigon Teile als Bücher-

tresor für zirka 80.000 Bändf. Als seine Fortsft/.niiu" kann man noch den

unter den Amtszimmern und dom Dozentenlesezimmer der Straße zu

geleirenon Teil ansehen, der dieselbe Struktur aufweist. Dieses Magazin

{27-00X5-80 7)1 groß^ zerfällt in je drei Ubikationen und ist in seiner

oberen £tage als Bächerramn (aogenblicklich für Seminarbibliotheken) in

seiner unteren als Mapjpeaaaslegeranm für die geographischen nnd künst-

lerischen Sammlmigeii, aowie als Raom für die Bacbbinderangelegenheiten

eingerichtet.

Das Nt bonmagazin mündet in das Treppenhans am Ansgangspankte

des Stiegeulaafes.

Mithin haben wir nnaeren Bnndgang dorcb das neue Bibliotheka-

gebände vollendet nnd kdnnen nicht umhin, ihm unser Lob ra zollen.

Dabei müssen wir natürlich von einigen Einzelheiten absehen, die sich im

hiesigen regen Fachbetriebe als Unbequemlichkeiten und KSngel fühlen

lassen. Die wichtigsten unter ihnen (z. B. das Fehlen ton eigenen Bächer«

reserrierplfttzen im Lesesaale nnd OberlichtTorhängen bei allen Dachfenstern,

sowie die nicht von allen Amtslokalen gerade günstigste Yerbindong mit

den Bfichermagazinen) haben sich erst beim lebhaften Betrieb ent-

decken lassen, sind aber heünngsffthig, ja bereits dem Ministerium zur

Behebung Torgestellt.

Die nicht besonders gefiUlige Lage des Qeb&ndes, sowie die nichts

weniger als palastartige Ausstattung seiner Hanptfront haben ihren wichtigen

Onmd in der Eigenart des Bangelftndes nnd in den Verhftltnissen, die

unbeugsam geboten waren.

In manche Entsagung hat man sich fügen müssen, denn die Summe

von 520.000 K wurde als die Maximalgrenze des Kredites bewilligt« von der

die Bau- und Banleitnngskosten bestritten werden und Ersparnisse durchaus

vorgelegt werden muAten.

Und dennoch zeigt schon der Grundrifi des Baoes, dafi die Haupt-

au^aben einer modernen Bibliothek, die in der wärmsten Fdrdemng der

geistigen Arbeit, durch die rascheste und reichlichste Bedienung bestehen,

fachmännisch und einsichtsvoll im Auge behalttii wurden und in bau-

technischer Hinsicht — zentrale Lage d«'^« Lt^ ^aales, Raum für eine

rf^irhe Handbibliothek, Niilif d''S Büchelm iLM/iiifs — zweckmäßig, nicht

klein in ü Ii g. und glücklich entwickelt worde n ^ind.

Lemberg. Dr. Kad. Kotala.



Ans dem Leben eiieg Beamtea der UoiFersitilto-BiblieÜiek

in Pra$.

Der Siteren Generation der Fmger Biblotheksbesncher wird Enstofi

Johann Friedrich Dambeck wohl noch in Erinnerung sein. Er war der

Sohn des Philosophie-Professors Johann Heinrich D am b eck (1774—1820),

der sich nicht blofi in seinem Spezialfiiche, sondern anch als Gelegeuh«ito-

dichter und Übersetzer nicht onrühmlich herrorgetan hat') Wie es so hiofig

za geschehen pflegt, so Tererbte sieh auch hier die Iiiebe zu den Bfichem

Tom Vater anf den Sohn ; Friedrich D a m b e c k widmete sein ganzes Leben

dem Bibliotheksdienste, war seinem anstrengonden Berufe trotz mancherlei

Kränkungen und Zurücksetzungen mit Leib und Seele ergeben, und beschloß,

im neunundsiebzifrsten Lebensjahre am 10. Juni 1879 zu Prag sein ontsaLnui!:.-«-

volles Du.seiu.'i Außer d» r Herausgabe einer von seiiuMii Vatt-r vcrfaßifii ÜLtr-

setzuufg^ voll Shakespeares „Venus und Adonis* und .Tarijuiu im l Lukrezia*

(Leipzig, IJri'ckhau.s 1850) scheint er sich literan.srh nicht in die OtVeiitliohkeit

gewagt zu haben, obwohl er eine Hinke Feder besaß und nicht uninteressaiU zu

erzählen wußte. Aus einigen mir vorliegend«^)! Briefen an einen Freund und

Berufsirenossoii, den nun au<'h schon die kühle Erde deckt, wird vielleicht

tdn kitiiie^ Kxzerpt nicht unwillkommen sein, das nicht bloß auf den

Schreiber selbst und seine Berufstätigkeit, sondern auf eine fast schon ver-

gessene Zeit, Yon der ans freiiicli erst wenige Dezeimieu trennen, ein helles

Licht wirft.

Prag, am 16. April 1S7Ü.

Yerelirter Herr und Freandl

Tor allem mnfi ich bitten, die Lesnng dieser Zeilen för eine Hnsse*

stunde znrflckznlegen, denn ich hab* es diesmal anf eine lange schrift-

liche Yisite abgesehen. Ihr Wohlwollen hat mir die HoShong eingeflött,

daB Sie anch einige Details über meine Dienstlanfbahn nicht unfreondM

Temehmen werden, wenn mich gleich, wie Sie bereits ans den Zeitnngen wissen«

das LooB getroffen hat, einer Stelle, welche ich nnzfthlige Male verseheD

nnd siebenmal sogar kraft Dekretes vertreten habe, unter Znräcksetzong

nnter meinen bisherigen Skriptor unwürdig befunden zu werden. Dil

ich überhaupt 42 Jahre lantr /u dienen vermochte und während dieser

Zeit nur Selten und stets bloß kuiv, ki.inkie, ist freilich eine Gnade Gottes,

welche beneidet w erden kann, und mein angeblich dienstunlaiiiges GSjfthriges

Tgl. ftber ihn Warsbaeh^s Biog. Lexikon Bd. lU 8. 187 and K. Oeedek«

Grondriß VIT 19.

^) leti verdanke die Kenntnis dieses DatnoM der tiflte des

Direktors Dr. Kakula ia Prag.
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Alter miiss dafär noch herhalten, um seit dam Tode des Biblotüekars

Hanuä (19. Mai 1869) zur Substitation ausgenützt zu werden. Ich

arbeite auch nun mit ungescbwftchteti Sinnen, w&hreod mich der jaoge

Beamte dabei mit Aqgenglftsem anblitzt

Schon mein Vater, der mit seinem Berufe als Professor der Ästhetik

au der hiesigen Universität eine besondere Bibliophilie vorliand, inndite

durch sein Beispiel die Neigung für das Bibliothek.N\ves»'n in mir entzündet

haben; nnd Morhofs Polyhistor'), welrhen ich Jils Gymnasist (so! ) heimlich

ans seiner Sammluntr zn t inli lmen plleurte, war mein Lieblingsbuch. Die

Kinder eines Italiäncrs waren als Nachbarn schon fnilie meine Gespielen,

und wenn auch das Wolsch-Plaudern wenig Gewinn abwarf, so half

es mir doch Fehr bei meinem späteren Studium dieser Sprache, deren

Schriftsteller ich, mit Ausnahme des historisch-schwierigen Dante, vom

Blatt weg las. Allein das eifrige Studium, welches der Vater dem

Englischen mit sichtlicher Vorliebe zuwendete, konnte einem Knaben, der

den Vater nachäffte, nicht entgehen. Ich brannte vor lächerlicher Begierde

des zweifachen ,th* Herr zu werden, füllte meinen Schädel mit den Kt-f^eln der

Eber s'schen^) and Arno Id'schen Grammatiken*), arbeitete ihre Beispiele

dorcb ond plagte meinen guten Vater mit sprachlichen Frageponkten, welche

wie MB den Wolken fielen, da ich meinen Dilettantismus nur geheim

trieb, um nicht auf meine Schulgegenstände verwiesen zu werden, von

denen ich nur die alten Sprachen liebte. Doch mein liebev« Ilster Linter

Terstammte nur allzn bald. Am Tage des Austritts aus der lihetorik des

Altstftdter Gymnasiums ward mein Tater zu Grabe getrsgen.*^)

Nun galt es, zum Unt^-ihalt einer g- iiiig pensionierten Großmutter

und einer unverscru'ten Tante, sowie zu meinem eigenen Jincli Erwerb

beizutragen. Ich durchlief die philosophischen und juridischen Studien,

bestand die Prüfunir aus dem It,iliain>chen ziemlich glänz-nd. da mich

der Professor fSpirki'') in italiänischer Sprache examinirte, legte die

Prüfang aus dem Engiischou und jene aus dem Französischen, erstre

*) Daniel Geoig M o rh o f i Polyhbtor ist loent im Jabre 1687 erachienen

(8. Aufl. Ton J. A. Fabrlelos Lfibeek 1782). Uaeen Gymnanasteii tob heute

keunen dieses Buch sebwerlicb.

*) Job. Bbors, Kleinentarbuclt znr Erlernung der enj^lischen Sprache

Berlin 1802. Oers., Tbeurctische und prakti«cbe Gr&mmatik Ualle lttl2. Ders.,

Englische Sprachlehre Berlin 1792.

^) J. Arnold, praktische Grammstlk der eaglifdien Sprache, Stutt 1825.

•) t 1820, 10. Augut
Anton Spirk (+ 1847}; vgl. Warsbaeb XXXVI. 174.
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unter L a n c r h a ii s s^) und letztrc untor R a m m r t e i n^), gut zuräck,

und erwarb durch Lektionen und Sekrotärsdit iistc in PrivathSn^cm

doch dns Nöthi*ro. nm nebst dem besclieidfiien llausht-daif auch nahmballt«

bibliogT.ipiiisciie HiltVwfrke any.uscliaflfen. Nach meiiifui Austritt aus den

juridischfii Studien iui .lahrc 1827 wendete i<'h midi im S«'|it»'mbor 1828

dem Bibliotheksdirnste zu und arbeitet«', da damals keine Amanu('!i'='

n

gab, mit walner lierufsfreudigkeit über achthalb Jalire als unentgeltlicher

Bibliothekspraktikant, wurde 1836 zweiter und 1837 erster Skript'ir,

worauf ich im April 184S in die Kustosstelle aufstieg, auf welchem Gipfel

ich nun nach 42 Diens^abren die antergehende Sonne betrachten kann.

Befremdet kSnnte man mich fragen: Hast du etwa deinen Dienst

dorch Unfleiss Temnehrt? Diese Frage wird schwerlich em Andrer

als mein Gewissen beantworten können, nnd ich mnss wohl schon dämm

meinen eigenen Vertreter machen. Ohne mich auf Katalogisirongsarheitee

zn berufen, welche ja auch den andren Bediensteten zugeteilt waren,

ohne die Führung des Oestionsprotokolls erwähnenswerth zu finden, daif

ich doch mit Aosschlnss aller meiner ftbrigen Kollegen anfuhren:

a) Dass seit 30 Jahren bei weitem der girOsste Teil der Amts-

korrespondenz, worin nicht selten sehr umfassende- Berichte tor-

kamen, der grftsste Theil der Akten von meiner Hand ist. Nicht sdteo

war zugleich ich Kopist meiner Konzepte.

h) Das D e k r t' t e n b u c h führte ich bishor vollinhaltlich und

unter "Boziehniiir auf den Aktcii-Faszikcl. in dem di«' Orii,'inalien hint*?r-

It'gt sind, so dass das Archiv nach der ßeihenfolge der Zahlen des

Gestionsprotokolls geordnet ii^t,

' < In gleicher Weise habe ich seit mehr als 30 Jahren di^

1> u t a i i 0 n s r e c h n u n g e n -für Xovh^o an die Behörden abgefasst;

und da ich das Konzept der.selben mit Beischluss der Konti der Bach-

händler nnd Antiquare gleichfalls archivmässig hinterlegte, so ist es SMB

Verdienst, wenn die Bibliothek noch nach vielen Jahren ftber die Bezogt*

quelle und den Preis jedes gekauften Buchs Aufschluss zu fiadeii

vermag.

8) Anton Langer bans. Verfasser verschiedener Elemenüurbflcb^^

Aber die franiOsisrhe, englisclie und spanische Sprache.

Friedrich K a ui m h t e i n , Yerlasser einer tranzOsischen Gramo*^
• (Wien 1837—1841) und eiaer Mdtaphysiqae dn laogaage dea Franfsii (Wi«

1827).

«•)Wie Joa. Alex. Freih. t. Helfeii (geb. 1820) in seinen Eindrücken 00«^

Ahnungen ans der Werdcz^-it (Österreichische Randschao VIII, Heft 104-^

S. Abb) erz&blt, war .Herr Dambeck* sein enter flaaalebrer.
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fl) Der Entwarf vieler noch jetzt angewendeten Formeln, als z. B.

für die Standorts-Kopertorieii, für genaae Revisionstabellen, fQr die

Kanzionsorlag.scheino und die Bibliothekskarten u. dg\. mehr ist mc'im

Arbfit. Bei Läu^slifhfii Arbcit^'ii für die Bibliothek irali ts mir iinm'M*

als Gesetz, Einband und Schri-ibmatcriiil aus Kitjeiiem /u traffon, wesshalb

die Anstalt sich iiicmais über iiiau.spruchnahine ihrer Dotation beklagen

darf. So habe ich

e) einen „Nomenclator" der wrrthvoll' ni Werke, welche sich — mit

Au><schluss der Handschriften und Incunabeln — in den Bücherreihen der

Bibliothek zerstreut vorfinden, nach ihren Standorten ausgefertigt, um im

Falle der Gefahr das Wichtigste sogleich aus den Schränken herausnehmen

zu können. (Einiges habe ich davon an Hanslik für eine Geschichte

der Priür'^r Bib]i.>thek mitgeteilt, wovon er anf Seit.- r>10 [richtig 612]

z. B. Tycho Brahe's Dogmatageometrica anführt"). Anderes, wie z. B.

den Ptolemaeus, welchen Tycho Brahe laut seiner Anmerkung im Jahre

1562, mithin als Jüngling, für 2 Speziesthaler gekauft nnd mit Rand>

glo&sen versehen hat, konnte ich an Hanslik nicht mehr mitteilen.)

ß Die im Jahre 1886 neuerdings ansgehrochene Cholera, welche

neb&t anderen Inwohnern des Bibliothekpgebftndes auch den ersten

Skriptor Zimmermatinn'^ hinraffte, drftngte mich zom Kachsinnen,

auf welche Art anch ein einziger Beamter die Bibliofheksrevision

ansführen kannte? Ich entwarf ein Compendinm ans den Stendorte-

katalogen in 40 Oktavheften, womach das Fehlende leicht bemerkt nnd

jeder B&ndeznwachs wahrgenommen werden konnte. Da das Compendiam

nnr die mehrbftndigen Werke nebst dem letzton Bache in der Beihe

enthielt, so wäre die Fortsetznng dieser Compendieo ohne viele Schreiberei

ein Leichtes gewesen, hätten sie ^e Torstbide nicht für eitel Spielwerk

angesehen.

g) Kurze S a c h r e g i s t «• r über ein paar Bibii"tlit'ks/,\v<'ige. z. B.

über die Litterärgeschichte, die Bibel-Erklärer etc. habe ich gleichfalls

augelegt.

h) In den stürniis(li< n Jiniit;!-:-'!! d* s .Jaiir- s l.s4s. a!s das

KI . iiientinum das Ansehen einrr Citadetli- aiiix''n<iiiim'ii und die iM watfneto

Studentenschaft lärmend ihre Kasernen liier aufgeschlagen und die Haas-

J. A, Haoslik, Geechicht» und Beachreibnng der Prager Univertitftts-

Bibliothek (Prag 1881) 8. 610 (reete 612) erwähnt» dies er die Kenntnis dieser

Handschrift dem anerniQdlichen Eifer des Bibliothekskustos Dambeck verdanke,

der sie als Adligst zu einem älteren Druckwerke aufpefnii lcn liat.

") Johann Zimmermann (f 27. August 183G), Kreazber;n-Ordeii8-

priester und k. k. Bücherxensor. Vgl. Warzbach LX, 123.



tboro Torbarrikadiert hatte, als toii den umliegenden AnhOhen. vom

Laurenz- und Schioasberge die Hohlgesehosse ans den an^estelltoo

Batterien anf die XlementinhOfe flogen, um die Tumoltnanten za zer-

streuen, da war ich der alleinige Anwohner der Bibliothek. Bibliothekar

Safaf ik hatte sein Katoralqnartier noch nicht bezogen nnd wohnte

anf der Neustadt nichst dem Bekmten- oder Transporthanse. Mehr

noch als die Besorgnis Tor Beschädigungen der Pkfonde durch die

Geschosse, war es dis Befürchtung, dass etwa die Kataloge Ton des

ungestümen Jflnglingen zu Patronen verwendet werden konnten, was

mich bewog, die stürmischen Tage grösstenteils im Lesesaale zuzubringen

nnd nachts daselbst auf den Tischen meine Schlafstätte auficnscfahigai,

damit ich » falls die jungen Leute eindringen sollten — diesdheD

wenigstens durch Gegenvorstellungen von dieser Verwüstung abzuhalten

versuchte. Ich gab darum die Türe meiner Wobnniig gern den

Kolbenstössen der Studenten preis nnd blieb im Lesesaal asf

meinem Wachposten. Glücklicherweise überwog die Achtung vor dem

litterärischen Schatze und es verlief nach dem Brande der altetSdter

Mühlen Alles ruhig.

Iii<i»\'js wuchson mir mit der in diesem Jahre erfolgten Auflösung

des Bücht ircvisionsamtes auch neue Arbeiten zu. Ich hatte die dort seit

Jahrzehendell aufgespeicherten liüchermassen in die Bibliothek zu

transportiren, die Bücherduplikat« auszuscheiden, die sich ergebenden

Zuwächse der Bibliothek einzuverleiben, wobei mir der 3. Skdptor aushalf-

i) Bei der Prensseninvasion im Jahre 1866 waren in allen Hör-

sälen, Gymnasialschulen, Gängen, Sapellen, Malerateliers, Senüoan-

lokalitäten und selbst im Lesesaale die feindlichen Mannschaften — ein

paar Tausend Mann — einquartiert. Im Kiementin hatten wir keinen

Grund, über ihr Benohmen zu klagen ; doch war bekannt, wie sie ist

k. k. Zengbause und in der Montnrskommission gewirtschaftet. Yoraicht

war somit geboten, und ich erhielt gar bald Gelegenheit, einen Schau-

Spieler zu machen ohne Souffleur. ,Der Herr Hauptmann und Herr

Lieutenant wünschten die Bibliothek zu sehen', sagte ein Korporal w
mir, ab ich oben die Treppen hinanstieg, und schon standen die beiden

Herren an mmer Seite.

,Dit' Bibliothek will ich IhiKii nclit gern zeigen", versetzte icb,

nur muss ich die Scblässel vom üerru Bibliothekar hulou*.

Sie bogleiteten mich bis zur Bibliothekarswohuang, wo icb die

Schlüssel — da Bibliothekar Hanuä eben ausgegangen war — von

dessen Frau empfing.



^Wer ist eigentlich Eigentümer der Bibliothek?" fragte der

Lieutenant

«Das Land und die UniTeraitAfp var meine Antwort.

.Welche Werke bat die Bibliothek über den aiebenjährigen Krieg?*

fragte der Hauptmann.

«ArchenhoU*') Ist vorhanden nnd anch der alte Tempel-
bof« sagte ich.

„Tempelbof ist gnt", versetzte er, «und konnte man Bücher

ans der Bibliothek entlehnen? Znm Beispiel den Tempelhof?'
«Ohne Anstand", erwiderte ich, »sobald dem Bibliothekar die

Licenz des kommandierenden Herrn Generals Freiherm Falkenstein

gebracht wird, da derselbe den Aoftrag erließ, kein Bnch ohne seinen

Erlaabnissschein ansznfolgen; diesen zu erhalten, kann Ihnen nicht

schwer fallen.*

Sollte sich der prenssische Kommandant v. Falkenstein indess

on einem solchen Befehle nnd von Erlaobnissscheinen nicht einmal etwas

haben trftnmen lassen, so hab* ich doch wenigstens znm Staatsbesten

arti^' gelogen: denn die beiden Herren kamen nicht wieder.

Nnn hab ich Ihnen die hanptsächllchen Verbrechen hergi'zählt,

um derentwillen ich die strafweise Zurücksetzung verdioiit habe.

Wenden wir uns zu einem andern StilUcben ! Im Winter des

Jahres 1849 kam auf dem LMSt'ziuuner «'in Jurist /.u meiiiom Arl)f'its-

ti.sfhe und bat mich, zu seim n Giuisti ii mi« Ii heim IJihIioth«-kar /.u

verwenden, dass er eine Praktikantenstelh* bei dt-r Bihliotht-k bekiaiune.

Weil es mit d*'iii IJhliotheksdienste veit-iubar sei, sii h und sein»' krank«;

Muttt-r (IukU Iv'iii'litiMii.'n /u t>rlialten, während andere Amti-r den Vt-r-

und Nariiiiiiitai; iriiii/Iicli in Anspru'ii n-dinieii. ,Sio >-idien'*, «-rwiderte

icii, ,das.s creiTfiiw artig alle Plal/r b. -. t/.t .sind. Sollte inil' ss ein»' Anderunir

liierin v.irknninieii. dann SMlicii Sie s.»i,'b-i(di Naehriclit halben". Kr gab

mir .Sfiiii« Addresse (soi. Der brave Praktikant v. Kd 1 onl>ach erkrankte

nnd starl) am 28. M;ii Isi'.t. Irh nahm Kock und Hut, und <j-in<r zu

dem Juristen, sagte demssi ib.n. daß es an der Zeit s»'i •in/nkt'mmen.

und Herr Anlm Z trat am 28, Juni 1S4'.) als Praktikant in

den Bibliothek.^dienst. prakti/ii-rtv bis o. D«'/.''nib.'r ISI;», war<l ;im

4. Do/.ember 1849 als dritter Skriptur Itecidet, rui kte im Jahre 18r,r> i?i

die zweite Skriptorätelle, im [Jahre] 18t>8 in die erste vor und kaiiu nach

*>) J. W. T. Archenholtz, Gesehiebte des Siebenjährigen Krieges,

Berlin 1799. (1892 itt die 18. Annage erschienen.)

14) 6. F. Terapelhoff. Getehiehte dea Siebenjährigen Krieges in

DeatocliUnd. Berlin 1783 IT, 6 Bde.

.
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tinem Sprung- über dio Kust'is.-^tcllt' nimmfhr nur ii'-cli in di»' W^lktii

vorrückt'ii, falls tlcr Ilimmfl dfu Unfrieden lielt. Mir hat er seinen Dank

mit unsüglirhtjii Unannehnilichkeitt-n abgestattet, aurb nachilem ich im

Jahre 1860 eine Dis/iplinarverhanillnng' ^i'^^mi ihn hohen Ortes unter-

drückt hatte. Die liibliuthekure Safarik und Hanns waren \m

meiner Verwendung und von seiner Handlungsweise sehr weni;: erbaut,

und irh. der ich srlion als Kustos hinger diene als d»*r neue lÜhli-'th' kHr

&eit stiner Prax, denke mir: ab liomine iiiiqao et dolosu erau lUi*,

Domine

!

Indem ich niii h durch diese vertrauensvolle Mitteilangen erleicbten

fühle, frea* ich mich» die Gewissenhaftigkeit des vorigen Jlinisteriimis

nicht mehr Terrachen za können n. s. w.

Ihr aofHchtig ergebener

Joh. Fried. Dambeck.

Soweit das Selbstbekenntnis. Die Bilterkeit. mit der es abgefaßt i>t,

wird man dem greisen Heamten /ULrute halten miii^sen. Uald darauf .^ liifi

er aus dem Amte, um jüngeren Kräften Platz zu machen ; das Institut »h^r,

dorn er so lange trea gedient, wird ihm wohl ein dankbares Andenken

bewahren.

Dr. A. G oldinauD.

Der erste bekannte Kalender aus Johann Manneis Drncker-

presse Ii Laibaeh.

Bereits im Dezember 1501 war -ler Buchdrucker Augustin Friess
')

in der Absicht von Straöburg nacli Laibach gekommen, um hier die Kniist

Gutenbergs mit Unter.^tüULong der Laadschaft einzufahren, auszuüben und

Werke der neaen Lehre im Drucke erscheinen iji lassen. Wie wir vs'mcn,

kam es nidit zur Verwirklichung dieses Vorliab-ns. da Primus Trub<^r

selbst jede \ > rw^ndung für das Unternehmen bei der Landschaft kurzweg

abschlug, und Friess, nachdem es n>>ch zwischen ihm nnd Traber

8t. Peterstage 1562 zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen wir.

nnTenrichteter Dinge abgezogen war.

Dafi Johann Manuel schon 1561 oder 1562 zugleich mit Tntber

nach Erain gekommen sei und sich bis zum Jahre 1575, in welchem das

«rste bekannte Buch in Laibacfa im Drucke erschien, lediglich mit der

VeröffentUcbung kleiner Flugschriften und Spottlieder gegen die katholische

') FrieP, aach Fryess (um 1550—1562). Vgl Archiv für Geschichte de»

deatscheu BucUbaudels IL S. 240. VI. Ö. 75 f. VII. 66 f. XIX. -15 £
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Kirche und den Klents, wie solche in der damaligen aufgeregten Zeit in

Zrain sowie anderwärts im Umlanfe waren, bescbftfkigt habe, erschehit hei

seiner spftteren so fimchtbaren typographischen Tätigkeit in Krain, Kroatien

and üngam geradeza ausgeschlossen. Wir können daher in diesem Pankte

rAckhaltslos der Nachricht Talfasors Glanben schenken, der schreibt» dafi

Tor 1575 in Laibach keine Dmekerei bestanden habe.*)

Johann Mannel, Bürger and Bnchbftndler in Laibacb, war es nnn,

der auf Anregung des Förderers des geistigen Anfschwnnges in Krain,

Oeorg von Khisl, und des eifrigen Reformators und Schriftstellers, Georg

Dalniatin, welcher lür -sein emsiges SrliatlV'n im Land« eiuor Druckerei

b»durfto, die Buchdruckoff^i in der Hauptstadt Krains ins Lehen rief und

dieyell>e bis zu seinem unfr»'i\villigen Scheiden aus d^'n Erlilaii l' U im Jahre

1582 mit rastlosem Eifer ;.usü})te.^) Schon im /.weiten Jaluf >einer typo-

graphischen Tätigkeit, im Jahre 1576, in w»lchem sein (ie.schäft schon

bedeutend erweitort ersclieint. gab Mannel einen Kah'uder heraus, den er

der damaligen Sitte gemäß der Landschaft verehrte. Auf seine Dedikations-

Supplik erfolgte der , Schluß* : .Will jeder Herr Vorordnete aus seinem

selbs sakhl ain Thaler verehren und v.n des Hfrni Einnehmer Händen

erlegen."^) Unser Buchdrucker wird auch für die folgenden Jahre seines

Aufenthaltes in Laibach mit der Herausgabe von Kalendern fortgefahren

sein, wie wir aus dem uns nun bekanntgewordenen Almanache

für das Jahr 1579 zu schließen berechtigt sein dürften. Die Buchdrucker

in Graz Alexander Leopold Andreas Franck and Zacharias Bartsch, weiche

*) TOD Strahl, Die Kimitiastinde ErBins , . . 8. 14 nenot unseren Bach-

draeker Johannes Ifanlin, der berdts 1560 die erste Bnchdniekerei in Krain

begründet habe. [Vodnik] Gesch. d. Herzogth. Krain 8. 45 yersetzt die BegrQuduiig

(\er Bucbdrnckerei in Kraio ine Jahr 1561. Vgl. flbrigen« Archif t Gesch. d. d.

BacbiMudela, XIX. S. 45 S.

*) Uber die Ueitiiat unseres Manlius, wie er sich auch nennt, sowie über

die Zeit seiner Gebart liegt ein uudurcbdtiuglichea Dunkel. Nar VermotUDgeu

ebd ee, die ihn in Krain oder btriea jeborea sein laaeeo. Nach der Ansicht

von KnknJjertö eoU onseres Topographen Familie ans dem Kftstenlande stammen,

da wir im Jahre 1472 einen Bartholomäns Manlias als Eansler der Stadt Finme

verieichiiet finden. Nach einer anderen Version soll seine Wiege in Württemberg

gestanden sein, und er. wie es iu dieser Zeit so häufig Torkain, naeli Krain ein-

gewandert sein, wobelbst er dann eine zweite Heimat gefunden hat. Am 12. Febraar

1581 erlitt unser Bachdrucker einen herben Verlust, indem sein iSObnIein Jakob

Ttisehied und bei 8t Peter begraben wurde (e?ang. Matrikelbveh Fol. 298 b).

Vgl. Ton Radios im Arcbir t Gesch. d. Deattchen Bnehh. Tl. 8. 77.

Leider ist von diesem Kalender kein Exemplar bekannt. Auch Tun späteren

Almatiarhen und Küieiidern aus Manneis Offizin ist uns kein Exemplar erlialten

gebli.'ben, bis auf das nachfolgende, welches Herr von Radics bei der Ordaang
der Landesbibliotbek iu Laibach 1904 so glücklich war, zu entdecken.
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«chon seit den Jahren 1662 aEjttrlich Kalender erscheinen li.ß.n und
dafflr Ton der steirischen Landschaft mit .Ehrungen« und .Ergotiiicbkeiten«
bedacht wurden, waren ihm dcherUeh Vorbilder.

Ebenderselbe Jakob StranB, welcher nachfolgenden Kal.nd.r für

das Jahr 1579 .gestellt*, erhielt för den Almanach für das Jahr 1577
(in Graz bei Zacharias Bartsch gedruckt) von der Landschaft ,15 fl.

Ehrang«. — Von Jakob Stranfi wissen wir, daß er, 1559 Physiker in Wien.

1570 landschafUieher Physiker in Cilli, sich mit der Hcrau>irab. von

Kalendern bis znr Zeit des Kalendorstreites befaßt habe. Peinlich, Gesch.

d. Test. I. 8. 894- -95 kennt aucli einen Schreibkalender von Stranß v.im

Jahre 1590 aus der Druckerpresse des Widmanst^tter. Als I'hvsik.r liatt.'

er ehie Besoldung von 200 fl. Allein die L;uidschaft war ihm nicht

besonders gewogen, Strauli erhielt Verweise auf Verweise, endlich wurd^

ihm der Dienst 1585 gekündigt. Wohin sich Strauß hierauf gewendet bat,

ist nicht b<.kannt. Außer ihm werden nc»ch als Kalendermach.-r genannt:

Hieronymus L a u t e r b a c h ,Obrister Schuel-Preceptor- (1561—1577 in

CTra/.), Georg Stadius (K.?«— 159^ in (Irav). Johann Kepler (1594
bis 1598 als Matheniatikiirofessor in (ira/.j. Außerdem publizierten noch

der Mediziner Chr. \V i d m a n n (1570 ) und der Agramer Donih-rr Ore^t^r

Farenycli (1594) in (Iraz gedruckte Almanache und Kal^uier für

StN.-nnark.'-) Und wahrscheinlich .spielt G^ rir Stadius auf diese Nicht-

farhmänner an. wenn er in seijieni Kaien. ler für das Jahr 1592 von

KalendermaclKTn spricht, welch.- die Fundamentalrechnnng nicht veretebeB.

Nach dies.-r kleinen Abschweifung lasse ich non den angekfindigten

eisten bekannten gedruckten Kalender von Krain folgen.

Blatt 1 a Titel: Alraanach
1

dnrch Doct. Jacobum
Strau0

I
Einer firsamen

• Löblichen Landscbaflt des FQr-

stenthumb Steyr bestelten

Physicum
|

gesielt

auffs Jar.

M. D. LXXIK.
Mit Fflrst. Durch]. Gnad

vnd Priuilegio.

Gedruckt in der Haubtstat

Laybach in Farstenthumb

Crain I durch

Johann Mannel.

*} Leider ist kein Exemplar von diesen Kalendern auf nne gekommen.



Bl. l NACH DER GK-
||
biirt tnsera einigen Herrn vnD>i Ucy-

\\
labds JESV

CUKJSTJ Gottes vnd Ma- U rite $pn 1579. Voo er^chaffuns; ier Welt

6541 •)ü.... • * •
• •

BU 8 ai B«d^taag der Z«i0heb.*) |
^

Bl. 2 b (behaut der Kftlender, leitlieh mit je V bii 4 kleiocn lioriacfanitten

veneheR).

Janoaris, Jenner.*)
||

* *

'

1. tt New Jar. ... . •
.

•.

Bl. 8 a (in Kandonjfassung, wie jede Seite.)

Jeouer hat XXXI tag.
|]
(sonst leer fiir Notizen.)

'

BJ. 8;(. Vem Tngpstatn Febmerii», Henang.
i| .

Heer | Ibüi. 8.

Bl. 4 o. Hernang bat XXVIII tag. H

Bl. 4 6. Jeene maebt ei- * ll«rtiiu,>Uertr. H .

nen Blinden se*
"* ""

'

**

hend
I
Lac. 18.

Bl. 5 a (m. d. Sipn. B) Mertz hat XXXI tag.
jj

-
.

"
.

Bl. 7 6. Wer mich liebet
|
Junias, Bracbmun. U Job. 14.

^

Bl. 8 8. Voin verlorne ' Jnlitii, Hewmon. |

SciitffiLii. 18.

Bl. 9 a (m. d. Sign. C) Hewnoif. hat XXXI tag. Q

Bl. Ö'8; -7. Jens tpeiaet mit aiben Brot, f Mar. 8. AngnSta», Angstmon. |
Bl. 11 a: Herbetmon hat XXX tag.

||

'

! .

Bl 12 a: Weinmon hat XXXI tag.
||

Bl. 13 a (m. d. Sign. D) Wintermon hat XXX tag.j)

Bi. 14 a: Cbristmon hat XXXi tag.
|j

ßn 14 » leer. .

Bl. 15 0« ProgBOStieon ||
Vnnd Practica. | Ana dem laolF des | Oestirnagestellet

anff die Jar
| I M. D. LXXIX. | Dareh Doetörem Jacobutn Straaa

| | Bin^r

Eraamen Landttcbafft de« Fdriten- 1| tbamba Steyr bettelten PhjreieiuB.
||

Herrn Diaes Jars. | Mon vnd Venns.
{|

(Zwei Holzschnitte.) Qedmekt la

Lajbach in Kilrstentnmb Crain
| ]]

durch Hanß Manuel,
j]

BJ. 15 b. Den I'Jirrjuesten Fursiclitigen vnd Huch
1]

weisen Herrn N. Burger-

maister Kithter vniiJ
1|
Katli der löblichen Haubtatat Lambach (....

Bl, 16 a, Z. 7-9: E. H. vad W.
\\
ö. ü Jacobus Strauü.

|1

Bl. 16 h. Von den farnerabiten Herren Tund Begie- 1[ rendea Plaoetea dlta Jare
||

ftl.-17 M, 4: Von. dar Sauen Finttorou.
||

BU 17 Z. 11: Von Waebaenden Froehtea vnd Tbenrmf.l . .

.

Bl. 18 a: Von den vier thailen vnnd xeytten dises Jars. I| . . .

bl. 18 b. Z. 9 /• vnnd von 7. Oclobrid biO auff den 28.
i|
desselben Monats.

|f

18 nicht num. BII. mit der Signatur A— D, von Bl. 15 b an Kustoden, ohne

Blattzahl, bis zu 34 Zeilen (Bl. 16 b), das Titelblatt in reicher HuUschoittain-

f^üiMg, mit Tjpen in 8 OrOBen, 2., 3, 8., 9., 11. und 14. Zeile rot grdrnciit,

' derTeit dea Xalendera in BaadleisteinfMtiing and mit 48 UelnoB HoiiiahnitteH.

•) Die 1. and 2. ZeUr, towie die Zablen 1879 ond 5841 rot nedmclst.*

Jennw. New ifar rot gedm'ckt.

2
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Dat^ tw«ito Titelblatt (Bl. 1^ •) mit Tjpea in 8 OiOSav. cbenf«lla k JUadda»
faaaang.

Üoikam im LaadeaarebiT ron Krain.
• *

Der AInanafib war «in Dedikatioaa-BiaiQplar aa Haoa Ton Qalltnberf «am

Qalleniteiai

„Dem Edlen Tnd Ü€6trengeii

Herrn Hansen von Gailenberg

som galleostein
| Heioem Q:

vnd gepiedüiitan Herm**

(In Gold gedrnckt auf braanan Lader.) .

Grav, Dr« Friadneb.Aha.

Moderne Bibliotheksbauten.

(Xachtrag.i

Bei (It-n Fortschritten, clic die Bibliotheksbautecbiiiiv in der Gegt-iiwatt

macht, und bei den mannigfachen Neuerungen, die sich dabei ergebe», i^^t

es außerordentlich wünschenswert, rechtzeitig zu erfahren, wie ^icli

uead technische Errungen schaften bevAbren. Es wäre daher sehr gut, wenn

in unseren Fachzeitacbriften. tioa bf^sondere Kpbe froigchalten würde für

regelmäßige Miiteiloogen aber neae Erfahrungen auf bibliothekstecbniacheD

Gebiete.

In meinem Vortrage über moderne Bibliotheksbauten hatte ich (Mit*

teilungen 10, S. 6) daraof hingewiesen, düß man in naoeater Zeit in den

Bficberrftnoien die Fenater mit Kathodralglat Tersehe» nm so ohne

Anwtndnng Ton Vorbftngen di« B^ber vor den Hinwiikiinfaii der Sonoen-

airahlen zn achfitzen. Anf meine Anaföbmngen hin teilte mir Ober-

Bibliofhekar Dr. £mil Henser mit, daß man in den Bflcherrftumen der

Gießener UniversitJtts-Bibliothek nachträglich noch Torhftnge angebracht

habe, weü die nahe den Fenstern stehenden Bfichier aach däreh das

Kathedralglaa hindurch Ton der Sonne angegriffen, wurden. Ich erbielt dann

auf eine Anfrage hin Ton Qebeimrat Dr. Johannes fioediger in Jlarbv;

(Hessen) in ausführlicher Weise ' weitere dankenswerte AnfUSrnng in ditaer

Sache. Boediger ist mit der Anwendung des Kathedralglases ki der Ifartwiger

UniTersitäts-BibÜöfhek toU zufrieden. Sr behauptet nicht, daß ii^T^ <K«se 1

Art Ton Glafi die Einwirkung des Lichtes Tollstandig aufgeliohen verd«'

- Aber dem kleinen Naehtheil stehen wieder Vorteile gegenILber. Diese «in^

daß man die Auslagen . für. Vorhänge spart, daß man des nmatbidliihin

- Torziehens der Vorhänge flherhoben ist, daß durch die Lichtzerslreoniigt

die das Kathedralglas bewirkt, eine günstige Belichtung der BftcherrlW

«nielt wird. Koediger empfiehlt weitere Versuche In der ku mach^*
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daß man fiirbiges Papier hinter gewöhnlichem ond hinter K4tliedral|^{t#

der Einwirkung der Sonnenstrahlen aassetzt.

Die Vorzdge des Lipman*schen Büchergestelles, von denen

ich mich in terschiedenen Bibliotheken überzeugen konnte, erkennt anch

Heoftor an.

Sehr erwünscht wäre es, wenn möglichst bald Mitteilnngen über dio

Anwendung des Yak na m*R einigere bei der S&abemng der Bücher

er&ifentlieht wfirden. Die Annahme, daft man die Bfleher mit dieser Vor*

riditong vollkommen reinigen lassen könne, ohne sie ans den BfichergesteUen

berniisxanehmeii, scheint nicht tuntreffon,

3eim Abdmck mdnes Vortrages habe ich leider Aberpehen, bei dtit

Sdülderong des Nenbancs der Mnriiard'schen Bibliothek der Stadt Sassal

auf den AnHUts ton Professor Dr. Georg Bteinhansen (Zentralblatt Ar
Bibliothekswesen, 22, 8. 297—307) zn Terweisen. Darani geht hervor,

daß Steinhaosen für die Anordnung der BJ^nme nicht fernntwortiich ist

und sich mit Erfolg bemflht hat» noch einige Umlndempgen dorchsiißetxen.

Gras. Ferdinand Bi «hier*

LITERARISCHE BESPRECHUNGEN.
ASllr«4 GOtia* Die hoehdeatsebeu pruolter der Befor matioai*

tat«. Stisgbnii, K. h TrAbaer. 190K. 8\
Unter dietem Titel gibt derVerf^tser Aoleitang und Bebelfe, impreiseilti»

Drucke ans den eisten dreißig Jahren des 16. Jahrhanderts auf Praekott'Spd

Dnieker so bestimmen. Seine Untersnchungen umfaßten die Fnen^Hse von

79 Drockern, deren Biographien zusamt einer Keuiiieichunn^ ihrer Tiiti§fkeit

den ersten Teit des Baches bilden und in ihrer Vereinigung eine dankeut^werte,

bisher nicht, so leicht mBgliebe Übersieht Aber des Ctogenstiad gevAhitn. Zsr

Beetiaunang der Dnaeke siebt GAtse dffl Fskterea heran: ortbogripUeebe nnd

sprachliche Eigenheiten des Textes* die Formen der Typen aod die Holzschnitt

Umrabmangen der TitelbIjUter. Die sprachlichen Eigentümlichkeiten, deren be«

leichnende Auswahl für jeden Drucker peiner Biograpliie angehftngt ist, bilden

den ßm scliwersten lo hancjhabeudeu und — tielit man die eveutnelle Stammes-

Terschiedenheit de» gciiriltütellers, des detserii mii de:} Korrtrktors und die bei

JfaehdiackfD mAgliebea Fermatetieaen ia Betiaebt — «obl aaeh aniichereten

Behelf. Des Baaptgewicht migte GAtse aatiilieh anf die lypsafofmea leftn« 9»
bat er sich denn ntit wirklich bewundevswerter Ausdauer der IlShe untersog«q,

für jeden der 79 Drucker aas seinen gezeichneten Drncken eine Tafel mit Proben

seiner Lettern xusammenzastellen. Wie der Veifas^er versichert, haben Bedenkep

technischer nnd ökonomischer Art die Vet Nveixinni; der Photographie dabei ans-

gefcbloaaeu. Kr eutpahiu also mit Feder und iubdie durch Pauspapier dev Ter-

i^biedeifstfB Drackea einer Ofiste elnselae Bnehetabea nfed Zahlssiebea, wm sie

sn Alphabeten aad Zahhreiben tn veteiaigen. Wer ton derTeehaik dieser Aibfit

einn Tofstellang bat, hat sach eine rea dem Aaeeebtn dif Tslelns die PMben
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Diaban thru Zitteriges bekommmi, dte der Siti der Originate nicht hat, vod deiHi

ümebe fai der ta eimelBeB Badisttbeii knin wahmehrabüen Ahveidmng ii

:BOhe and Breite, Stärke and Riebtang der Letter gelegeo i&t. Daß soiDit eine

^'ewiBäe Uiisichertit'it dem Benützer des Bachea besonders bezöglich der auf

Formen der Lettern kleinster Dimension pegründeteu Schlüsse uirlit er<|>irt

bleiben wird, ist klar. Absolut sichere Ergebnisse wird die Letternvergleiclianf;

'aUein schon sas dem Oroode aicht teitigen kOiinen, weil die HOglidikeit, dsB

'twei OüBiiaen entweder i^eiehes Letternmatwiale beaafiea oder ihn Sdirift

4uitereliander aastaascbten, immer hcatehen wird. «Die pcaktiidie Bi^bang dti

Boches GOtzes lieferte mir dafQr Belege: Die Dnicke .Vertrag twiaehea des

loblichen Bund zu Schwaben, Tiid den »weyen bauffen vnd Tersamlaog der

Bswru am Bodensee vnd Algew. M. D. XXV* und «Auff das Vermeint Keiserlich

Edict, Aasgaugen jm jare, nach dem Reichs Tage des 1530 jars. Qloss D.

Jfart. Lothers* iiad ne<h OOtMt TaM oftnbar mit den Typen Haas Lnflb

•gadniekt; Jedoeh trigt der erste das Impreasma Joaef Klaga Toa Wittembeig, dsr

andwe (beide in der Wiener UniT.-Bibl.) das Impressum Niekel Schirienti* tob

Wittemberf^. üngereichnete, mit jenen Typen hergestellte Drncke Klage usd

Schirknti' werden also Gefalir laufen, mit Gottes Tafeln auf Grund der Lettern-

forni aHein als h^rzeugnisae Lnflfts bestimmt zu werden. Den wärmsten Anteil

bat der Keferent an der Veisicbemog genommen, welche Götze gegen Trugsciilusse

dieeer Art dnrch die Hmnslehang der TitelamrahmangeD lorDmekarbeatiaMmuig

eahnf. Die Berliner Akademie der Wissensebafteii Toraendete im forigen Jahre in

Interesse der Torbereiteten Bibliographie der Drackschiiffcen Lothers Frsgebogss,

die aaf Variauten wie fehlende Funkte oder verkehrte Lettern aafmerksara machen,

'die BeschreibuTig der Titelantrahmungen aber mit der stehenden Wendung ,Mii

Titeleinfassun^" abtun, so daÜ naive Leute glauben könnten, sämtliche Drucker

latherischer bchrlfteu h&tten sich einer einzigen Titelumrahmang bedient. Kiner

•0 weit gehenden pbilologisehea Kineeitigkeit in Ubliographisehea Dingen gegen*

Uber bedentat GOtaes ganane Beeehreibnng Ton 194 Titelanrahunngen »ine Ttf.

Die Anordnung, in der er sie bringt, ist die nach ihrer HOhe, mit der niedeistes

•beginnend. Für den pralvtischen Gebrauch des Baches genflgt sie vollkommen

;

die Verzeichnung der Stichwörter war eine willkommene Zugabe, hätte aber

genauer sein können. Die Umrahmung Nr. 118 z. B., die zu oberst Gottvater mit

der Weltkagel seigt, wird man nicht unter dem Stichwort Beicbsapfel socbes.

•Die Umrabmangan 10, 06, 85 nad 86 bittea wechaelaaitiga Hiawaiae erbaltw

<aoUeii ; 86 adieint dar Ardie^ dieser beliebten Binfhssnng, die In ainar Kefit

'1588 aoA Ballhorn in LQbeck verwendete (Ztscht. f. BQcherfreottda VI/I, & liC)>

EI»eheo bitte es bei Nr. 149 nnd 164 gehalten werden sollen. Hier trag osdi

Flechsig, Cranach-Studien I, 218 der im Bf'sitze von danach nnd Döring be-

findliehe Stock die Original-Vorzeicbnong Hans Cranachs. Auch diese Leiste war

eehr beUebt. Anfier den fttuf vou GOtie genannten Offizinen verwendete 1540

«nah Hanaingk Badem i« Wolfenbfittel aiaa Kopie. Siehere Anhaltipankte tar

'Bestiananng dar Draeker bilden die Biateanagen fttr aieh allein natdrlidl aacb

-aiahk Iah kenne un signierte Drucke Heinrich Steiners in Aogsbarg, die mit

-einem vonüglichen, Götze anbekannten Nachschnitte der im Besitze Melcbioi^

Lotters befindlichen Umrahmnng Nr. Iö4 geziert sind. Nachschnitte zu kenn-

xeichueo, zumal wenn sie in ihren Maßen von den Originalen nicht erheblich

4iflSHieraB, reichticben die beste Beschreibang nicht aus. Doch iftUt das siebt
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so sebr im Gewirkt. Fflr sith aUeiii ist der fingwsQig. den die Titelnmrahronng

l^bt, ebenso unsicher, wio der, den Tjpenform nnd Orthographie für sich allein

geben. Aber der Einklang der drei Kriterien wird in den meisten Fällen zu

positiv eicheren Ergebnissen führen. Schade, daß Gülze, als er die Fiillf» von

HoUecbnitten för die Zwecke der Bibliographen susamiucoBieliie, sie uicut auch

iEiiBttg«eebi«Ulieh bebudelte «der.m eiMm. fiadikundigen behtndelD ließ, hi

einigen Fillea bat er nach Mafigibe der Torhandenea Lilerator einselne Meieter

nambaft gemacht, gelegentlich aach aof leicht zug&nglicbe Facsiroile-Abbildungea

verwiesen: Nr. 89 beztichuete er als Werk Wecbtlins, 62 als Hopfer, 91 als

Ambros Holhein, 116 als Kopie nach Baidung, 14^, und 193 als Hans Holbein^

153 und 186 nls Urs Graf, l*J2 richtig, 131 and 184 fälschlich als Lucas Cranach.

Die beiden letzten stammen von dem als Haus Cranach in die Literatur ein>

gefOhrten KOaeUer. Das .Monogramm H 8 mit Krees* der Mr. 179 wird woU den

eo signierenden Angsbnrger Meister (Magier. Msnsgr. III, 585, Nr. 1440) anseigin.

Soweit es mir auf Grand der GOtte*schen BeechreibaDgea nnd Messungen obna
weitere Nachforschungen möglich war, teile ich eine Ansabl iinbeiei«hneter Um%
labmungen unter folgende Künstler auf

:

Jdrg Hreu: 35 (5 Stflck insgesamt aus Schönspergers Gilgengart 1520)

118 (die obere Leiste, nnbe.sclmeben. Die seitliciien — die linke ist mit

H B bezeichnet — und die erste uuteu von Haus B u r g k m air, gleich-

lalls nnbesehrieben, die nnterste von Hans Weidits) nnd 17S (nnbesebrieben)«

Hans Crnaaeh: !09 (Flechsig a. a. 0. f. 8. 202 ff. Nr. 5). 108 (nnbe-

s
c

i rieben), 119 (8), 181 (10), 188 (17), 148 (11), 159 (1), 164 (der Stock

der Ofäzin Cranach und Döring = Flechsig, 13; die anderen und 149 sind

Kopien), 166 (16), 167 (aabesebcieben). 170 (8), 174 U^), 163 (6) und
184 (71.

.4 mbros Holbein: 59 (Woltmaun. Holbein II. 6. 206, Nr. 6). Die obere

nnd die untere Leiste aneh Gotte 40.

Hans Holbein: 88 (ebenda 8. 187. Nr. 218). 190 (Kopie nach Nr. 284 aa(

8. 19«) nnd 194 (8. 190. Nr. 222).

Georg Lemberger; 52 (Nr. 8 meines V'erzeichnisses in den MitteiluQgen

d. Gesellsch. f. vervielfult. Kunst. 1906, 8, 1 ff.), 102 (8) and 108 (5).

Job. Wechtlin: 41 und 157 (Kopiej.

Hans Wei^itz: 6 (Nr. 57 meines VerzeicUniäses in H. SVeiditz. Straßb. l'.H)3),

14 (äns Nr. 85
' Hol. C 8). 26 (66), 29 (62), 46 (35), 90 (15), 114 (20).

119 (Tgl. den Isnfsnden Jbg. der ?eriiegendea Hitteiiiingen 8. 88)«

189 nnd 140 (42), 181 (die Kopie nach Nr. 9) nnd 187 (17/^.

leb glanbe, st verlehnte sich di« Üntenuchnng, ob nicht anch Nn 12 ein«

.\rbeit Lenibergers sei, und ob nicht die eine oder die andere der Umrab'mnngsn»

16, 17, 19 and 24 von der Hand Weidits' herrOhrte.

H. Rottinger.

Deutsches Pseudonjmen-Lexikon. Aus den Quellen bearbeitet von Dr.

M. B 0 1 z m a n u nnd Dr. H. B o h a 1 1 a. Wien upd Leipzig, Akaden^scher
Verlag. 1906. ' '

'

Wer seinen Namen Verbergen will, dem bieten sich vier Möglichkeiten:

das Anonym (Titel ohne Autorenvermerk), diesem am verwandtesten ist das

Phiaseonjm (Umscbreibnag des Namens , durch ein gewOhnlieh inbaltUch be-



— 186 —

•tinmtei VerUltnii dei VetCuiert). Von diesen beiden Miel dal txjp1»ttfin

(bnehetibea oder Zeichen) zutn Pseudonjm (nur bedingt richtiger oder falfcher

Kamensverinerk). Die Gr^iizlini«h dieser Deckun^'sarten fließen oft ineimander,

doch muß jede Variatiou einige dieser vier Elemente enthalten. För alle Wissens-

gebiete war die Aafdeckung dieser «maskierten Literatar", wie Dahlmann aod

nnelr ihm Weller sie nannten, von Wert oder wenigstens Interesse, and an Be-

nfthungeii entiiger Litamten, diese verknpptMi fidirifkiteUer in ilirer Getuntiieit

od«r in einigen foempeln sa entlarren, hnt es Iceiner Zelt dnd keloani Volke

gefehlt. Die Herren Holzmann nnd Bohatta, die am PinDttn«Hit der biblio-

thekarischpTi T.iteratar als Sternbild der Zwillinire fortleben werden, haben nun

Iiis dritte i- nicht ihrer Verbindung ihrem guten und gut aufj^enoinmeaeii

Anonjrnienleiikon ein deatsches Pseudonjmeulexikon folgen lassen. Diese beiden

Selirlften roUeti ntta «ine adgUditt vollslhUge Heereehau jenes Teilee der

dentsel&en LüeMtnt daniellen, deeatn 0rbeber niebt mit Tollea oder wahren

Kamen seiebtteten. Dabei sind Pbrnteonyme, die den Anonyihen am niebstsn

•tehen, zn den Pseudonymen gereebnet, Eryptonyme, die mit diesen wesens-

verwandt sind, zu den Anonymen — ein unrichtiges Verfahren, das aber weiter

keinen Schaden anriclitot. Etwas bedenklicher ist schon der Titel des PseuJo-

n^inenlexikons. Man liest „aus den Quellen bearbeitet'' — und stockt scliou.

fiotlte iHrklicb der nnch Umfang nnd Schwierigkeit gleidi bemerkenswette Kenplci

der psendonjm pnblisierenden Hnminiaten — ein Gebiet toU von Foitngeln ood

FailtQren — von den beiden Verfiueein eo dnrehrorseht worden sein, dafl Oos

jene Zeit, soweit wenigstens die wahren Nnmen der PabHsisten in Frage kommeo,

keine Kätsel mehr aut>ibt. Das wäre in der J'nt ein Unternehmen gewesen, da> «?in

harmloses Vei/eichiiis von Pseudonymen zu einem wissenschaftlichen Weik von

uuach&txbarer Bedeutung hätte lieranwaohsea lassen. Eine flöchtige Prüfung de«

Bneiien wirkt nbAr btrnbigend. Die Verfuier begnügten sieb dnmil, eile

NnmenidMbittgen, die ihnen eine reiehlleli ur Yerfllgnng stehende Litemtir

nngsb, soaMiniencostelien. Und aneb nach dem Erseheinm dieeee Lexikons wird

man wthlen können, ob man den Humanisten Urbanas Bbegins als KOnig oder

als Rieger ansprechen soll. Da% Wort „Quelle* ist hier in ungewöhnlichem Sinne

gebraocht, und statt ^ans den Quellen bearbeitet" wäre etwa „aus literaiischen

Angaben zusammengestellt" ein passenderer Vermerk gewesen. Däs soll weiter

keitt Vorwarf eein. fiin restlos befHedigendei PtendohydeiileUkon, wenn ei

flberbivpt erreiehbnr tbt, kann unr die Arnclit d^r ^neanlmeharbAt vettebtedeosr

luetanten sein. Und die beiden Herren verdienen Ar Utren «rstanblichen Flei0

nnd fBr den Jlttt,'ttit dem iW in dio Bresche spranf^on, nur Lob. Daß dieser

Sprung etwas ro kürz aufjfiel, ist Relbstverständlicli. Docli ist schon die fiberaus

große Litpratui. die benützt wurde, geeignet. Aclituiig vor der biblioerraphijcbeo

Bildung der Verfasser eiuxutlößen. Und daß aus dieser Literatur in den mtistes

Faxen gewiseeuha/t und sorgfältig geschöpft wurde, stellt der Arbeitdcraft der

beiden Merran ein g1in«en4es Zeugnis. Es ist wiederani eelbetverstindUsli» ^
inaticlie Schltse angehoben bliebei). So wird man im LiterajtnrTerteichnts tvar

iUs „Zentralblalt für Öibliothekswesen" angeführt, im Texte jedoch das für

die Keformntionsgeschichte l)e'ieutuiit:?v<»lle Pfiendotiym „Symon Hessus*. ^on

dem im //.. f. B.* (XVII. S. 56G-5Ü2) K-lir ausfüiiiÜch ^reiiandolt wirJ. nur in

der unrichtigen Form „Simon Hissns" verzeichnet flndon. Überhaupt scheint ttSi

ieejbtehnte Jahrhundert nicht mit der Sorgfalt behandelt worden SB sein} die ^tt



tplteien Zeiten uteil wurde. Sö iit H iitelit' fentlndUeb, warnni völlig gteieli-

komponierte Latinisierangren verschieden gettellt worden, z. B. Beatus Hlienanus

onter „Rhetianas" nnd Philesius Vogesigena nntpr „Philesius". Esj geht aucli

Ifoti Zarncke nnd der Z f. d. Phil, heute nicht mehr an, die Psendonyme

«MaUagär", «Multicampanus" und „Polychorios", die insgesamt einfache Über-

tettongfln ron »Yielfeld* lind. mit .Canamerlander' za deuten. (Vgl. Weiuei

€äinfn«rIaoder und tielAld, Din. 1891.) Ab Koriotlmi vordlmit dio Totui^h«

Erwlbnoiig, daS di« Lotloliierohg «n«irIoi» loftitor* von den beiden YnrbiMrn
in ihrem Anonymenlezikon (Ilf. S. 108), aber nicht im Pseudcnjmenlezikon auf-

gelöst wird. Daß ^C'nspinanus" Spießhaymer, .Melanchthon" Schwarzert «Celtiß"

I'ickel und „Cusanus" Krebs hieß, ist ja bekannt, aber wer es nicht weiß, erf&hrt

es auch nicht aus dem Pseudonjmenlezikon. Besonders rerniißt man Graecisierungen

wie «OeeolanpftdiOB'' oder «Oleander*, Latiniaierongen wie „Nausea", Wdil diese

Nomenafonn« edito Paendonyme wa aain scfaeineB. Dagegen gehören Namenftag-

mente, irfo »Fblt Melan.* nieht in ein Peeodenjinenlnikon. Solebe aebr btolg
vorkommende Abkürzungen (vgl. das oftmalige Mar.liot. v.a.f.) sind gewöhnlich im

Typensatz begrün tet oder verdanken einer übergenauen Traneponiernng der Hand-

schrift ihre Existenz. Ungleich vollständiger und sorgfÄltiger gearbeitet stellt sich der

Komplex derneuerenPseadonjmen dar; die Verlüßlichkeit des Verzeichnisses wächst,

je oiher die Zeit liegt, da die Begriffe «Quelle" and «Literatur* sich decken.

Kleine VetaHlBe» die aleh Im! Bticbproben ergaben, aeien bler beriohtlgt. lEaapar

geboppe eiaeheiBt inoier ala «Seioppina*, was Ja naeh der Termlnolegie der

Vorfaiser auch als Pseudonym zu gelten hat. „Roxas* wird als „Rothscholz**

gedeutet. In Wahrheit hieß der Mann !loth ; die Naraensform „Roth-Scholtz", die

er, den Mädchennamen seiner Mutter seinem Namen anfügend, sich gab, sollte

ihn nur von den zahlreichen iSamensvettern unterscheiden. Zu „Pleydenwnrff"

gehört eine Jahreszahl, da es ja einen echten Träger dieses Kamens gab. Beii

^Böda Roda* bat der Bindeatrieh in entfallea. Eine BigentOmlicbkeit dea Ver-

loi^ttiaaaa gebt ana der AUffaeraog derTerfaeaerbertor, die geaetkliehen Namena-

änderungen (vorxöglich jSdischer Schriftsteller) als Pseudonyme anfrnfasseti —
ein Verfahren, das bfstritten werden kann. Auffallend ist wnhl auch, daß di-

Pseudonyme in modernen Zeitschriftei; zienilicli unvollständig gelöst 8ind, Das

Pseudonym Ostinis in der „Jogeiid'' iat nicht „Biedermeier", sondern «Bieder*

meier mit ei". Die Losung der Peendenyme «KaMlan TntbenadlMgel* nid

»IMMinttfo EaiietmteebeH)*' in' defaelben Keitaebrilt wbi» den HlerrUebia^ben

VMükMi'- die -n. a; an^ dfta Wiener Paeodonym «Oberliiidubei^'* ilberaabeit,

alboditfgeiid gewesen. Ba faf nicht crdchtlicii, ob dal Lexilron nur die Pseudo-

nyme der SdhriftatellT enthalten sollte. Eintiupnnpen wie ^Canon" und ^Rnv'"*

soheihen auf eine al ^'emoinerc Auffassung der Paeiidonyine zn deuten. Warum

fehlen dann Namen, wie «Custos" o. s, w.. von den unübersehbaren noras de

gnenre der Bühne sa schweigen? üiese Liate von Rinwlnden, die Meh woht

«riireftaifti Rn'So ^enn belnftilgeln iat ein ib!«btea Handwerk — hki dttr die

Abaieii«; l4r 'Mne «weift Anllag^, di« dna Bnöb veirdleht, eliilge Biginfttntfen

To^liscblagen. Bei dieser zwiriten Anflage (in def auch alles ans der Vorrede,

was nicht sachlich zum Bache gehört, getiltft werden sollte), wi^rd^n sich auch

einige Vereinfachungen in der Ökonomie des Werkes empfehlen. Sn scheint es

wohl geboten, den langatmigen Nachsatz des Paeadonyms ^.Ikonoklastes" zu

•treiebeä und überflüesig, Pseudonyme wie «Dafnia- von 0!Mlbrlett*"nttd «Daphnie



von Cimbrien" anseinanderzuhalten. Vor allem aber muß Neigobaura .Gtfscbicbt?

<1er leop.-carol. Academie** dem Litcrnturverzeichnis eingefügt und im Text

durch eine Sigle ersetzt werdeu, da k^iii Werk von deu Verfassern öfter beuütit

wurde (z. B. auf 4 21iiiaU auf S* 15 t^tX, amf^ 16 ?5raaJ, auf 8.'l7bei

52 Kintragiiogen 8&mal!) Wird flu Bach aininal dies« Ver^faenwgen er&luea»

so wird es in seiner Brauchbarkeit twu^ kaiyni aiaaift anderen PseadoigrinaDlexikon

übt-rttoffen werden. Schon in seiner gegenwärtigen Gestalt ist es ein Denkuial

sei bittlosesten Fleißed und fiir jedorn^ann ein unentbehrlicheti Hilfsmittel. Vor

nilem aber schbld»-!! die Hibliuthekare, denen ein solclies Bucli ein lang-

l^t'wiHJäciites Uaudweikzeug bedeutet, ihren beiden verdienstvollen Kollegen ein

vüilgeiiitlelt MaA dankbantsr Anerkenri«D|^ Die Ausstattung de^ Bteliea-ist

in saiper dam Auonynianlfiikoii naeliaropfon^eaen ÖefUligkait sehr ao^ireehend.

die «nd .da ist der Druck abgeblußt. und dem DruckfehlerkaboUl war anf S. 37

nicht eininal .der Kam« eine« der beide» Verfasser heilig.

Or lf<Ome Pjnjid.

H. Sepp, Bibliographie der bayerißchcn Kunstgeschichte bis Ende 19U5.

Strafiburg, J. B. Sd. Heit«. 1906. 8". (Stadien tor denUcbcu KoiMtgescbiehtel

67. BfU.) - .

Der vorliegende «tattliehe Baad von 845Svit«n h«ebividelt in den Nftmber;

and Angvbnrg gewidBi«t«n Kapiteln die swel bedentmidsteii Zcntrfn der Biate*

periode deutscher Kunst im 16. Jahrhundert, Inden München betreffenden Paiti ii

di«? ti iebkrültis^ste Pllatizstütto moderner deutt^clter Kunst. Das gibt dem Buciie

ein ganz be.^tiniiiites Ciepriige und bebt es seiner Bedeutung nach hoch über

andere regiunule Kunsttopographieu empor. Seine drei Hauptabschnitte siud:

Kunstgeschichte, Konettopographie und Kflnsftler. Der erete ist der sjstematiftche ;

die UntcrabteilnDg Allgemein« KaDatg«««biclit« wftr« enUwbrlich g«w4s«n'— darin

«erden «idi B«n(ltser, wieMi aie dem Sepp^sehen Bneb« salilr«ieb wtaade, aaeh

allein anrecbt xn finden wissen. Sehr willkommen ist die Slnaaoimeqstell.uug.

der oft wichtigen Liter.itur Aber die historischen Kunstausstellungen. Den Haupt-

zuspruch weiden Hl <it'i Praxis die .\bschnitte Kunsttopograpliie und Küoßtler

finden. Hier ist die Anordnung alphabetisch, die Schlagwörter mit reicherer

Literatur sind unterteilt: in der Kattiit<^ographie darck die Groppfu Bes«brer-

bnngen, Ansiebten, Knnstgesdiieliie, Einaelne Bandenkmiler oiid» Samalaig««*

BerreTgegangea iat das Buch, wie der Verfasser im Vorworte betont, aas biblio-

thekarisches Bedärfnissen. Da diese bekanntlich zuweilen nidit tiefer als bis wtk

Titelblatte gehen, konnte c«« geschehen, daß bei Hurgkuiair, Scbäufelin, Spring-

iukle? elf. die euigeuendeu und tatsächlich grundlegenden Untersuchuuge«.

welciie die Wiener kunsthtetorische Schule gelegentlich der Herausgabe roa

£ai«er Ifaz io»ptrierteii'Holtschnittwerke im -JiArtra^he der Kanftsammlangea

d«8;ab; Saiier^vs«« Aber diese Heiater- abgestellt hatte, ein|Mk . ignariert

wurden» nur weil dlf Namen der Könsilar in d<o Titeln der Pohlikationeu niehi

genannt worden waren. Leonhard Beck fehlt gAnalich. Hier hätte Simon Lascbitxer,

H'in Entdecker im V. Bande des Asti ir. Jahrbuches, zitiert und A. Schmid"*

Arbeit: Ein (lemälde von Beck im Wiener Ilofinuseum (Zeitschrift für bild. Kunst,

N. F. IV) vei zeichnet werden sollen. Bei Dürer begnügt sich öepp auf H. W.

Singoi 's Bibliographie sn Tcrwei««!. Ich bfttte gerne die naeb ihrer Dmekiegooi^

•nchieiirae Dllrer-Uteratar aafjpfOfart geftinden. Vollstindigkeii «rr^ebttn hakan»
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behanpttt Sepp alelit» Ab«r er hfttte mehr daran aatsao aoUan, ihr nahe tn

koinmeD, tnnäcbst darch Eorgaame Aasbeatang der bereits bestehenden Kunst-.

• bibliographien. Der II. Hand von A. J. Jeilinek's Internationaler Hiblioaraphi«* der

Kunstwissenschaft verzeiilmet tnindestens zehn Artikel zur bayrisclien Knnst-

gesiQhichte (die Numineru 600, 799. 931. 1048, 1807, 1900, 4120. 4121, 4352

ojid 4490), welche Sepp eutgaiigen «raren. Aaeh aus F. Labao's Bibliographie im

UepertiHi^ttiii Ar Kmetwiaienaehafl wire deiHii^ sn aiehen geweien, .Biod XX7
(1908) neQiit i. B. folgende^ v«8 8epf aiehjt b^Mbtete'Artikel : Th. K«lde, Haut
Denck und die gottlosen Maler Ton Narnberg (S. LXVI); W. U- Sehtnidt. Zo>

W. Haeber (S. LXXV) ; Neuentdockte Ntirnberpor Malereien (S. LXXIX) ; L. Hflffncr,

Ober das sogenannte Baumeisterhuus in Kothenbur^j o. T. (S, XXIX) ; R. Mielke,

Dae Allg&uer Bezirksmuseum in Kauibeuren (S. CXVI) etc. Kndlich hätte der

yerfiaaser die aeit 1902 erscheinende sorgfaltige Bibliographie der Uitteilangen

der ÖMellachaft fftr TcrtieUUtigCBde Kaaeft (ttr aeina Xveeha aaiafllien . aalleo;

Warain hat Sepp, deq im JXVUl. Jg^ dieifr Zeitoohrift erAehieaeaen Artikel

C. Dodgsons: Zam Holzscbnittwerk Scbfiafel^*s nicht aaf(?enommcn? Waram
nicht die Artikel des Repertoriums: E. Polaczck, Zu L. Beck und S. Holbein

(Bd. XXVIi, A. Gntnbel. Nürnberger Meister in Velden (Bd. XXVII). R. Valentiner,

Augsbarger Urkuodeii (Bd. XXVIII)? Daß der Verfasser die größeren Be^cprecbaogen

— aia kftasea bedeateader eein als die besprochenen Werke selbst — nieht ver-

seif linate, ist tchade. Bepradaktioasverka aafcaaehman lag nicht in eeiaem Pro-

gramme, obecfaoa es eich, anweilen wenigstens, empfohlen bitte. Der Hinweis

auf Nagler's KQnstlerlexikon ood auf BOtticher*d Malerwerke genOgt da nicht. Für
d:is Studium Altdorfer's kann dem L»'8er die Kenntnis der von T. Sturge Mourn

besorgten Aufgabe der 71 Holzschnitte (London, rJ02 sclir erwünscht sein, und

die Reproduktioneu von Bchwind's Philostratischen Üeinälden, seiner Hochzeit des

Figaro and der Laahaar-Bolle sucht man bei Bötticher natürlich vergebene. Bei

Schwind liittä fihrigeaa neban den .Katalogen der Frankflirter and Hflnebener

Scbwind'Aosstellaagen aach der dar Wienerm 1897 (Sdmbart'Ansstellung) mit

aalncn 263 Nummern vermerkt werden sollen, ebaoaa wie anter der Literatur

üher Barlhel Bebani die Woltmann'sche Einleitung zum Kataloj^e <ler I>oniiu-

osciiitiger Gemäldegalerie nici»t hätte tehien suUen. Doch genug: der Hmwei» mif

einige von mir bemerkte Lücken es werden sich nocii aadeie iinden — t-oW

fceineawegf besagen, dafi Ich dia 6epp*tcba Bibliographie (Ar nabiaacbbar halte«

Im GagaBtaO: eaiet aar hegreiflieh. weaa ich mir ein Bneb aahr gat ansehe, das

mir in den niehaten Jahraehnten nicht allsiiweit .von dar Hand kommen wird

dftrfen. Denn hat es auch die selbstl^dige Literatursnche für das (Gebiet,

das es behandelt, nicht entbehrlich gemaclit — un l da^ wir ! . ir- r.ib]io^ra]>liie

der KunstwisaeuEchaft. in der mehr als in anderen Disziplineii wiriitigste Erj/eb»

nissc in wenigen Zeilen, an den verstecktesten Orten ond in iiiaunigfachem Zu-

aavimaahaoge mitgeteilt werden kdaaan, flbaihavp^ nie imstande eein ao isl

es doch aalbat mit dem Taga aainea Snahaiaaaa ^neatbebrlicb - geworden, lind

daa ist doch das höchste Lob, das man einem Bache spenden kann, und das ich

ihm gerne spende, obscbon der Verfasser mich sthr schlecht behandelt hat. Einmal

hat er mich Hans genarmt, da ich doch auf Hieinrich getauft bin, und dann hat

er meinea Namen aus dem Register der Autoren kurzerhand ausgeschlossen. So

schlecht ifrt die Schrift, der ich ihn vorangeateUt habe, denn docii nicht.

. : Heinricfa ^OHi^ger.
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Gfttalogiia «NMeHm astrolo^hun GfMoontoi. V'h Godfees TindolioaeiiMi

dfieripsit Quile]ttin? Kroll. BrCisgel, Lamertiii 1908 Vllt and 122 S.

In dem 1^98 be^ronn^iipn. iStifi'st als verdipn«!tHch atT<>rkannten Katalojr der

,
griecliisclien astrologicclifti H.-s kamen nach den italienischen Bibliotheken :»on

denen uur noch die VaticAua uueatebt, die im 2. Teile des 5. Bandes behandelt

verdw loU) die OtterrtteliiMhMi «n die Beihe. Prefeteer ICtiill (In Grrfftmlde»

jetst in Mfinster) beiehretbt deA «ttrolefiMheh Inhalt ?en 14 W i en e r Hn. dei

18.-^16. Jaliriinndert«, ferne, nach Mitteilungen Gel lobe (deiaMi 'e^
:»elc)ini8 der griecli. Hss. in Öittei reich außerhalb Wiens angefahr gleichseitig io

14<>. Bande der Wiener Sitzuiifrsbericlite erschienen ist) 2 Krakauer uni

1 Nikolsburjjer Hss. I>ie Appendix (S. 59 ff.) enthält außer Aasxügen ao<

3 Hab. die metrisclien Fragmente des Doroiheus Sidonius (357 Verse bei

Hephittie), für die idi fe«r nur die Antcige D L Z 1903, 188? verweliei Um,
In der Torrede «erden eoBer QoUob der demalige Unterriehteminieter v. H a r t «

I

(der auf GoUohs Arbelt- eoftnerksam tnaotite) «nd toWoM die GreifSiwalder wie

die Wiener Biblictheicebeamten mit Donk genannt

Willi. Weinberger.

AUS ÖSTERREICHISCHEN BIBLIOTHEKEN.
(Zur Umgestaltung unserer Studienbibliotheken.) Wiederliolt ist in

neofier Zeit die Aafnierksamkeit darauf gelenkt worden, wie vrörischenrwert

und nötig es sei, unsere Studienbibliothokcn zu Bildungsstätten um zu gestalten,

die in allen ihren Einrichtungen den Vethäituissen der Gegenwart entsprechen. ')

Keine Befoni U8t eich nat&rlich im Haadiiindrefaea darehfUiren und weaa wir

ansere Btadleubibtiatbeken tut Ange fetten, eo mflesen wir berftcktfebUgen, dal

es sich einerseits um historisch gewordene Verhältnisse handelt, denen bekannt-

lich leicht eine gewisse Schwerfälligkeit anhaftet, and daß anderseits jede

Modernisierung doch nicht «-hnp *»itieii c<-*wi9=P!i Mehraufwand an Grldbeitiäs:en

durchzusetzen ist. Das soll uns aber nicht iibiialten, die Sache, die nun wieder

einmal ins Köllen gekommen ist, weiter zu verfolj^en, einmal ^winkt Tielleiclit

doch ein Brfolg. .

-

' Dea lelttah AnAofi, mich liiit dieier Prag« ta beAuten. bot «llr eint

bibliotliekarffeb«) Studienr^f, die ich im September des Jahres 1906 dateaabfli.

Sif hatte einen doppelten Zweck. Mit Untersuchungen über eine herrorragende

IJililethaiid^chrift der Graeer Universitäta-Bibüothek, die Saltbnrger Herktiaft ist,

bt'srlififtitrt, giii<: i,«h znnächst den Spuren von Sahbnrger Bilderhandichriften

iincli, dnuu aber wollte ich Uiich in mehreien neuerbauten wissenschaftlicben

-BtbHetbaken im W^if^n d«e Üeatsetaeh • Beielidi Uber' nodMI^ BiblUttekAtf

^«ohnik \iiiterrlchten. Wei m ia iMMarer Hfaehdlift lernt»; dai«»er liAe iek in

') Mnj Ortner, Ünseie Stüdienbibliotheken, in den Mitteilangeu des flsferr.

Veieines f Tiblw
. 1. Je ,

1ft97. Nr 1. S.7-11. Nr. t/S, 8. 1-27: Richard Ks-

köia, Die .isterrtMcliisthen i<tu<iieiibibii()theken, im Zentralblatt für BiWw., li- J^ >

1905, S. 807-810; [G. A. Crüwell]. StodieubliothekeD, in d^u geuaaat*« Mi*"

letliili|eto, ^ J«>., 1908. 8. 197-198.
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4totoh(«leliiielini T«r8lM flr fiibltotiitlnirMta la «iMm Toring« beriebtat, der

in den Mitteilaofen dti geBumtoB Vcntnet vettfibiitUeht »or^ea tot. Die

Verfolgung der suent genannten Absiebt fQhrte mieb }n dl« Stttdienbibliothek

in Baltbarg, wo mir trotz der Ferialteit «richtige! UandBcbrirtenmaterial in der

denkbar ent^egpnlcorTimendsten Weise tar Verfügung gestellt wurde, und nicht

liuige nachher in die Landesbibliothek zu Fulda. Der iJesuch dor Fuldaer Biblio-

thek Tur aliem war es, der mir Yeraulaasung bot, über die Umgestaltung unserer

Stndlaibiblietiiekeii naebmlenken nnd m nieltte icb denn über dieie Frage

einige Worte eegen, ebne damit tn benneprndien, den Ptebgenoiien weeentUeb

Neues zu bieten. Fulda nnd Siltbnrg «ebeinen mir in maiinigfneher Hintiebt ta

einem Vergleiche besondera geeignet in sein.

Fulde tftblt 20.400 Einwohner, Saixbarig etwas über 33.0C0. Fulda besitzt

1 Gymnasium, 1 Oberreahclnile, 1 Lehrerseminar, 1 bischöfliches Seminar (philo-

sophisch-theologische Lchraufetall). Salzburg besitzt 1 theologische Fakultät,

1 Staatagymnasium, 1 PriTatgjmnai»ium, 1 Staatsrealscbule. 1 Lehrerbilduiiga-

amitnlt, 1 Frivntlebrerinnen-BUduugsaustalt, 1 Stnetegewerbeeebnle^ 1 Mideben-

Ijienni. Dlejibrlicbe Bibliotbekidotntion betrtgt in Fnldn 8000 HL »8600 K,

in Snltbnrg 2400 X» In Fulde darf jedermann ausleihen, ein BQrgscheio wird

nur in ganz seltenen Fällen verlangt. Die Landeabibliothek in Fulda i^t in

«rster Linie wissenschaftliolie Hibli >thek. pflegt aber auch in bescbiäiiktem IMaQe

Belletristik, und zwar wii«i diese iii dir Kegel auf antiquarisch. rn Wege er-

worben. Die Brlletristik wird natürlich auch verliehen, Einschränkungen werden

nnr bei Sebttlem nnd jüngeren Personen gemaebt nnd beeUmmte Werke ein-

nlner Scbrifteteller werden nidit an jedermann binanegegeben. Die Nenaneebaf^

fangen werden stets einige Zeit im Ansleibsimmer der Bibliothek zur Durcb*

sieht und Auswahl (Qr die Besucher aufgestellt. Das Verzeiehnis der Neu«

atischaffungen drucken die Zeitungen jährlich uneutgeltlici» ab. \'vi\ der Uiblio-

Üieksleiluug wird besonderes üewiciit auf eine möglichst „liberale Handhabung

des gesamten Betiiebes" gelegt. Infolge deä Eutgegeukutiuuena der BibUoÜK'ks-

Verwaltung und infolge der den Bedürfnissen glttcklicb angepafiten Answabi der

AnsebailbngeD nimmt 'nnter dem gegenwärtigen Bibliotbekar Dr. JCerl Seberer

die BenQizung der Bibüötbek in sehr erfreulicher Weise zu. Im Jahre 1903

worden 5582 Bände benötzt, im Jahre 1904 8038 und im Jahr*' 1905 dürften

«dl etwa 8500 Bände ergehen. Resonders aufgefallen ist mir. daß als Bihlio-

theksdieiscr ein Kiiat e verwendet wird. Wie mir versichert wird, macht man im

Biitischeu Museum in London mit der Flinkheit der Knaben die besten Er-

fabrnngen. Äneb !n der Bibliotbeka Kationale xn Palermo werden, wie ieb mieb

eelbeC dberkebgen konnte, scbmnck gekleidete Knaben als Diener besebftftTgt.

* Kaeb allem, was ieb beobacbten konnte, scheint mir die Landesbibliothek

in Fnlda ein glu ckli'cb gearteter Typus jener Bibliotheken
zii sein, die — im Besitze wertvoller alter Sc Ii ätze und ihrem
Aufbau nach wiasenachaftlich er Art — doch weitereu iJildungs-

•*) lÄ bin Äerrn Bibliothekar Dr. Karl Seberer in Fulda in benÜchstÄm

Danke verpflichtet sowolil für die eingebende Ait. mit der er mich in Fulda

Belh-^t die Bibliothoksverhriltni ^-'> kennen lehrte, wie auch för scbriftlicho Mit-

teilangeo, die icb im folgenden verwerte. • . " . • .

•
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bedftrfiiissenKechnang tragen und frO in einer kleineren
Provinzstadt als Sammel- und Anßpanpspnnkt literarischer
B i 1 d u n p s b e 8 t r e b u n g e n in d e n v e r s c h i e d « n s t c n A bBtn fa ngcn

anzusehen sind. Und das ist oder soll doch auch die Aufgabe unserer

Stadienbibliotbekeu sein.

- Dnfi din Bibliothek in Fnldn tleh nltnn, i[«8nrord«ntli€W.W6itfoliei} B«iiti-

•tnndet erfreot, itl ans in nnnetter Zeit dnreh die. ^bhnndlnng lon KiH

Scherer: T)\e Codices Bonifatiani in der Landesbibliothek cn Faids*

in der 'Festgabe znm Ronifatias-Jubiläuni 1905' (Fnl.la, 1905, [IV] 37 S. -
3 Tafeln) wieder reelit deutlich geworden, Scherer bebandelt darin eiugehend

drei alte Fuldaer Handschriften, und zwar den Victur-Codez. eine £vaugelieD>

bnmioni« den 6* Jnlirhnndettt, bisnannt nacb Victor, Biicbof Ton Capua, zwdtens

den EagjndrndiS'Codez mit StOckeii dognintineb*polemitchen nnd monliMben

fnfanltee, die Hnndicbrift wurde wnbnebeinlleh in der ernten Bllfte des 8. Jabr-

bnnderts in Burgund geschrieben, drittens dni Gndmog-Evaui;eIiar, etwa im

ersten Drittel d^s 8. Jahrhunderts von einem Iren geschrieben. Der Ragyndrndi^-

Codex. doBöon Einband und Blattifinder noch Spuren vnn .^cliwerthiebeu z.'is:'i:.

ist wohl jenes Bach, das Üonifatius auf sein Haupt legte, als er vou eiueDi

Friesen den Todesstreieh empfing.

Aneh Ober die wertvollen Beetände, die in nneeren 8tndienbibUotbelcen

•nfgeetnpelt sind, erhalten wir gelegentlich wertvolle Abechlttsee. So Uber die

Bilderhand^chriften in Salzburg durch den vor knrsem ersehienenen, von Bans

Tietze bearbeiteten 2. Band des 'ßeschnibenden Veryt'ichnißses der illuminierten

Handschriften in Österreich. lieiausKegetien von Fiiinz WicklioflT fLeipiip, 1905,.

Aber es genügt natüriich nicht, bloü manchmal darauf hinweisen xu ikOnaeD,

welche einseinen wertvollen Stflcke in dieser oder jener StndieBbibtiotbek

schlnmmern, sondern nm dioien nlten Bestand moS sich nenei Leben aasehUefien

nnd dieses neue Leben wird kunimen, sobald diese Bflchersnmmlnngen ent-

sprechende Benützungsräume besitzen, sobald ihnen reichere Mittel snr Ad>

schrilTnnu' allgemeiner Bildungsliteratur zur Verfügung stehen, sobald sie im vollen

und wiiiirt n Sinne öffentliclie Bibliotheken geworden sind.

Da .^ie Staatseigentum sind, so wird es uatuiiicb in erster Linie Sache

der Staataverwallnng sein, sieh mit ihrer Ansgestnltnng tn hefaesen. Aber ,el

mnfi doch einmal emstlich die Frage erwogen werden, ob nicht die Landet-
und Stadtverwaltungen sa entsprechender Mitwirkung in dieser Ange*

legenheit herangezogen werden könnten. Daß eine Landschaft in dieser Hinsicht

etwas leisten kann, das beweist in voitreflfiiclier Weise die Steiermark durch

fbre Laudei-oibliothek. Hier ist cm Vorbild für antU re Kronl&nder gegeben. CuJ

nun die Städte. Unsere österreichischen Städte sind mit ihren Ausgaben für

CfftfUtliche Bibliotheken ohne Zweifel etwas rftdkstindig.

Ks wäre doch des Ycranehei wert, wenn die Üntorriehtaverwaltuag oüimI

durch die Landetchefs jener Kronländer, in denen eich Stadienbibliothekes be-

finden, eine Fii [Ti- te von staatlichen, landschaftlichen und städtischen Vertretern

veranstalten w illtf zu dem Zwecke, um Möglichkeit und Grenien eines gemein-

samen Zosnnnuen Wirkens in der in Frugfi stehenden fiibliothekaaif^flflfeobeit

fe»tzusti'llen und zu begründen. , . -.

Wenn wi^ jedoch etwas mit Dank und ZnlHoinnheit aaerkenniin niitesr

so ist ea das eine, dad wenigstens die wissensdwfttichen Bei^nitnii unserer SM«
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dienbibliotheken in materfellar Hinsicht sich in einer auf^entessenen stellang be-

findett. Die wissenschaftlichen Beamten der ITnivprsitäts-Bibliotheken sind darin

noch nicht 60 glücklich, da bedarf es noch einer kräftigen Bewegaog nach aaf-

w&its. Den Beamten der Universitftts-Bibliotheken, die in so hervorragender

WeiM am die FOrderang der bOchiten Ziele der Wiaiensehaft tfttig ttnd, eine

Stdlong in dem Sinn« zu gewilirMi, wie-w bei den Ünivenitlti-Proreeioren der

Fall lif, rao0 jedcn£al1e ale seitgrmlB betnditet' werden. Sehen die Bibtiothelca^

lostroktion vom Jahre 1825 hat betont, daß sich die Beamten der Universitfite-

Bibliotheken als 'Mit^'lieder' der betreffenden Universität zu betrachten halten.

Su ist denn auch das Verhältnis der üniversitfiten zu den Universitäts-Bibltu-

theken in vOUig befriedigender Weise abgegrenzt worden: erstere können ihre

Wflniche geltend macbenf ohne daS die Selbatindigkeit der letstereSf - an der

vntllrlidi etieng featgebnlten werden mnS, beeintrftehtlgt wird; Aber eine ünf»

enitIts-Biblietiiek iit ein Inititot im Rahmen der Cniversitftt» und swar dai

hervorragendste, das vrissensehaftliohe Zentralinstitat. Jede R 3 form der Univer-

sitäts-Bibliotheken wird daher toü einem Geiste erfüllt sein mfissen, wie er die

gesamte Üniversitüts-Organisation belu'rrscht. Während es luitig iat, die Sta-

dienbibliotheken zu Bildungsbibliotlieken in höherem Sinne umzugestalten, mafi

•n den atreng wiäeensthaftlicfaen Zweeken der ÜniTenitftta-Biblietbekea featge-

gefaalten werden ; jenen höheren Bildnngaiweck aber haben in den Univertttttto

atädten Bibliotheken anderer Art tu erfilllen, die freitteh vielCich noeh nicht

whanden sind.

Gras. Ferdinand E i c h 1 e r.
"

' Durch eine an Beginn des diesjährigen Studienjahres erlassene Verordnung

4ei Unterricfatiminieterinmi, die den erdentliehen HOrern der Univenititim

•ainen BibUotliektbeitrag Veii einer« den aaAerordentllehen von swei Kronen rcfr-

schrieb, wurden die Fonds der Universitätsbibliotheken nicht nnerheblich ge-

krift^t. Diese bescheidene Mehraasgabe wurde von den Studenten sehr nutz-

bringend angelegt, da die Vorstände der Bibliotheken den Betrag zur Ergänzung

der Handbibliothek und zur Vermehrung der Kxeniplare der gebräuchlichsten

Handbücher verweudeteu. — Ein Journalist, der die lookende Gelegenheit nicht

nngenfittt Innen konnte, daa l>eliebte Lied ron der Bildnngaatener ansottimmen,

arbitite eieh in einem Wümer Blatte gegen diene Terordanng. Ana seiner von

nrsprfinglichen Schinpfworten begleiteten Argnmentierung sei ein besonders

kostbarer Satz hervorgehoben: ,.Mit dieser Steuer werden die Studenten belegt,

in ögensienundieUniversitftts -Bibliothek bell ützenodernicht,.
Erfabrungsgem&B (!) benutzt höchstens ein Drittel der Studenten die Universi-

ttts-Bibliothek, bezalilen müssen auch diejenigen, diesie nicht
banAtien.* Dieaer intefeaeante Teil der Stndonteaaehnft» von dem dieeer

jenmilittiaeha Sefamerseoeehrei inapiriert aein dftrfle, wird Term\itlieb nseh

keine Kollegien besnehenr. Soll er nun auch die Kollegiengelder nicht beiahlen?

Kein Zweilei: es wird jederzeit zu den Desideraten jede«; Menschenfreundes ge-

boren, alle Bildungsmittel ohne Entgelt benützbar zu machen. Die Prosse

gebort ja, wie wir täglich lesen, zu den eminentesten Bildaugsverbreiteru. Viel-

leicht entachließt sie sich, mit xler unentgeltlichen Verabreichnng der Toa ihr

betoitaian geistigen Koit den Anfhng. in.machen. .Sie kann übeneagt lein: Die

-BibUatlidknn wafdeii:.nicbt hinter ihr aarfickblelben»

»
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Di« „Linzer Tiisjespost" Nr, 137 srhreibt:

(Ple BibliQtbec* publiui.) Wir haben scbun zq wiedcrholleninaleii Gelegei|-

bfit fd)ftbi df0 tr«ttl4ii«ii Zqtiindo, dt« i|i wiiMviebafttioliw Biiiticht m dtr

logepMiB^R Offentliebmi Stadienbibliothek \n tin« ctistlffmi, yn bMpTMhca. Di«

Lt^e derBibliothek wird immer schlechter. Gt iltditf ?Ul«ife atAatliche Bibliothtk

in Österreich, die n'cht facbminniscber Leitung aDvertraat igt. Seit dein Ableben

de« letiten Stiftshormeii^ters von Kremsniünster ist sie der Obhat eines An ti*

dienera (!) anvertraut. Dio i.inzer Bibliothek wurde aus den BOchereiea dtr

Stifte Gersten, Soben. Gleink, Bfiumgartenberg, Papping, Waidhaaaen und Trgot-

kirdifm »owit in Unw J«»iiitciibibUoth«k gegrflpdat Si« «ntUttt sirk»

800 Wipgwidnicke, «rka 900 Handwbrift«ii, bfelttt teUtn« Urne Dipck«» »
gewiM«r BichtoBf geradezu unschätzbare Wefte, osd all das iit der Leitong eines.

Wtnn auch gewiß personliili ehrenwerten, so doch gewiß nicht fachmännisch

gebildeten Dieners anvertniut. Wie wir weiter reraelmien, beabsichtigt das Stift

Kremsmünster das Haus auf der Landstraße zu verkaufen und am die VeilegODg

d^r Studienbiblioihek in das Kremamünsterer Haus in der Altstadt «insakovroeii.

DaB die Bibliotkek drm fiüfte ^rcmtmSnater, wtlebapi lit aar Irbalt^nf HÜMmAt
oktroiert waidr, «na grofie und aicbt garfahtfartlgta Lfpl iat, iai ivtifBllap.

Die Übertragung der Bibliothek in das Haus in der Alstadt w&re aber gleicb-

bed-nitcnd mit dem vollständigen Buine darselben. Dort wlre sie überhaupt nicht

mehr benutzbar. Da wäre es besser, die Bücher in Kisten to verpacken und

dieselben zuzusiegeln; wenigstens kann dann nichts wegkommen. Heute ist lii'*

Linser Bibliothek ongenQgend katalogisiert und ungenQgend beaaf»icbtigt. ja

garadesn gaffthrdat. Die Oberlaitnng in KremimOnater kann doch keine Leitaag

m aina Linier Bibliotbak eain, daa iat reine Fiktion. Lina bat wadar aiaa Staati-

bibliathek noch «in Staalaarcbiv. OberOatarrticb iat daa «iniige Kronland, dai ia

dieser ßichtang ernachlftssigt ist Salzburg sum Beispiel hat ein Begienrnr**

arrhiv und eine wohlbeaufsirhtjgte Studienbil.linthpk in Staatsverwalton?, loch

in den Qbiigen Haoptstädteu ist in dieser Hmsiciit Tor^esorgt, nnr.in Lini

gescbiekt nichts, trotzdem daß inbesondere in diesem Blatte wiederholt die

biRinialjifhreiandea VerhUtDiete der ^Bibliotheca publica* benprnchen worden.

Grazer Bibliothekswesen. Professor Dr. Adolf Banar, Mitglied der

Bihliothekskommis^ion der Universität, hat in den Graier Tag^'sblftttern fOrater

Tagblatt Tom 22. Mai. Tage8pof.t vom 23. Mai) einen Aufruf veröffentlicht, ir»

.den) er Spenden für die Papyrus-AosgrabunKen erbittet, die <ii^

Englinder B. P. Grenfell ond A. 8. Hont schon leit Jahren mit so graSeai

Brfolge in (gyptan darebAhran. Ale Bntcatt dafür aollen dar Gräser ITaifarMtllB»

Bibliothek eina Aniahl van Papyma-Taitea anMlea. Der Anfrnf hat «inen »fhr

•rfraidiehen Erfolg gehabt. Es sind seinem Urheber bia ISnd« Jnni nind 1000

zugegangen, darnnter üIs erPßte Widmung 500 K yon der Steiem&rkischen

Sparkassa. Denuinch beftelit die heeriindete fToffnnng, daß die Papyroa-SaroralBiig

der Orazer Universitätt-Bibliothek binnen kurzem eine erfrenliehe Ergäotaog

rrfiihcen wird, tat dieaa SaaBmlan«, die doreh eiaa baaondera.Zavandang de«

k. k. llnt»ritbta.]liniateriana ffaeabafan «nrda, gagmvirtig taeh wiah wiM

-groB 9§ aind erat 10 Papjri TorbattdeB » ea bat afo .4o«b barfiti die Aaf-

merkeamknt in* nnd aosllndiiaher Foraehar aaf aiah gaMgan. Dar Aafnf da«
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Professors Bauer hat in Jungtier Zeit den in Grat aiidiiigen Dr. Jalins Frant

Pascha veranlaOt, der (Jraz«r UniTeriitäti-Bibliotbek einen bisher noch nicht

TerCffeotlicbteo koptischen fapjrru» als Geschenk so überw^i^ea. — In der Sitzung

dcf Greitr 8tidtfdiahmftt jwn 2\, OeMqi)Mr 1009 intrde wt Anregung Am
d^maligM StadtfchaJintpekton Dr, Otto Adaiaek di« GrAmlraff Mn«r pid»-
fOgiachenZentralbibliothek beschlossen und mit ihrer Verwaltaiiff di«

Koinniission der Lebrerbibliothek des Stadtbexiikfs Grai betraut. Ein vom
StaHt^chalrate eutsfudetes Mitglied lint irn Vfrwaltung^sausschnsseSits und Stinime.

Zur ATischafTunp v .n pädagogi'^clK n Weiken sind jährlich 1000 K ansgesetz».

iJie Türöffnung der pädagogischen Zentralbibliuthek ertolgte am 1. Februar 1906.

I>9r ftlphabftiieli» latalog, der «uQh gedruckt Itt, und du Btuid^itofergelthnlK

«icd m dem AmaniitMif dtr Umv«nitito-IliMiDthek Dr. Priedrieli Abn in Jftbrß

190' angefertigt worden, den Sjsteroalkatalog h«t Direktor Dr. Otto Adamek
angelegt. — Aus dem 11. Titigkeitsbericht des Vereines o 1 k s b i b 1 i o t h e k".

der in der Hauptversammlung rem 17. Msi erstattet wurde, geht hervor, dal» in

den vier Anstalten des Vereines im Jahre 1905 208.009 Binde entliehen wurden,

Üaniie mehr als im Jahre 1^04. Die (jesamteiunahmen betrugen 22.1 lü A'62 h,

«lie Gcf«nt«iiagftbeii 18 278 8

VEREINS-NACHRICHTEN.
Am Mai d. J, feierte der österreichische Verein für Bibliothekswesen

die zehnte Wiederkehr seines (Jröntiuiigs-jahres. Die PestTersutnmlang ira kleinen

Feataaale der Wiener Universitär, zu der u. s, das Ehreomitglied Geh. Kat Dr.

T. Htrttl nad al« Vertntar des HinUtariami übt KaUu und Qntwriabt llini-

•tnrinliat Dr. ?. Kelle enchieoen wnren. wnrde vom Obnnmi flofnt «. Kanbeeek mit

einigeo liertlichen Begrü6ungswerten eiOffnet Die Featreden eröffnete als Bant'

herr der Rektor Hofrat v. Phiüppovics, der in beredten Worten das Verhältnis

d»*r Biblir.iliekart^ zur Wissens, haft skizzierte. Die Heden Dr. Himmelbaurs und

Reg.-liates Haas wurden bereits in der vorigen Nummer di&ser Zeit«chrift ver-

öffentlicht. Ein geselliger beschiuä den ersten Tag, ein Besuch ia dem

gatlltcbtn Stift Kleeternenbniv am 96. Ifai bracbta die Feier in einem etimmnnge-

tfllen AbeeliluS. Der Hanptiwfck eoleber YeranetaltnngeBr die pereönlicbe Be-

kanotsi haft mit BeruftgeneweD, werde dnrcb die crfrenlieb r^e Beteillfnng von

anaw^rte aebr begünetigt.

Über einige grunds&tzlicii bedeutende Anregungen im SchüÜe des Verciues

(oU in der nächsten N,un)mer ausführlich gehandalt werden.

PERSONAL- NACHRICHTEN.
(Dr. Augost Weles f.) Am 29. Oktober d. J. ist der Kustos der Wiener

üniversititsbibliothek Dr. August Weisz in Baden bei Wien einem Herzschlage

erlegen. Der Tod aiuBte zu finem inörJeiiäf hen Streich ausholen, um dit'sen in

der Fälle der Kraft stehend, n Mai n, dt-n die Natur mit einer unverwüstlichen G«j-

auodheit begnadet zu haben bcbitu, auf dcu ersten Hieb SO l&llen, S«in gantee

Labes war ?on einer Oben Energie eridUt, dt9 Widrigee leicht Iberwand and

Erffenli«bee deppelt so genic6«a wofite. 4m 10. Jnli 18S6 ia BrOna gbbonii.
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ahsüivierte Weißz in seiner Heimatstadt das Gymnasium, hörte an der Wiener Tni-

Tersität Geschichte ucd Geograplne, prouioTierte 1883 and erwarb im selben Jatire

4m Leinbef&bigaDg f&r Obargjnuluieii. Joonalittiich titig wollte •r'Wita lidrt

TtrlMMS «od tmt «a 11 Siptemb« 1884 - alt Yolonttr in die Wiener 0ai-

-reraititibibliothttk «in, um erat nach drei Jahren, am 24. Septeoiber 1887, ali

Praktikant begtätigt zu werden. Während dieser Jahre yerOiTentHchte er in den

großen Wiener Tagesblättern zahlreiche kritische Aufsätze, besonders über eng-

lische Literator, za dor er sich bis zolettt hingerogen fuhlte. ^^'»M5z dürfte wohl

der erste Wiener Literat gew esen sein, der auf die kuuütlerische Bedeutung

0«kar WUdas • MckdrileUieli hingewiMea Imt Anck «ine gate Broicbfln ftber

Poatel-Sealdlotd, • 18IN» «rsehianm, iit wnU dtnali «ntatandan. Kebea

«einm kritisch-feniUetoniftitditn Stadien versuchte sfchWeiss auch in noreHi^tiscbeu

fikimen, nnd noch kurz vor seinem Tode beschäftigte er sich damit, diese Ver-

•SQche zu überarbeiten und tjesamm-lt herauszageben. Am 22. September 18:f5

wurde Weisz zum Atnanuensis, am 3U. Dezember 1895 zutn Skriptor und am

5. April zum Kustos ernannt. Seine außerordentliche Gewissenhaftigkeit als

Bibliothekar, die.ikn allardinga dia Sekeidelinia aviiehen Biakthait und Padaatarie

anweUao ftbaiaahen lieft, bawog Direktor GraaaMier, -ihn ann Baviaar ta be*

stellen, ein Amt, an dam ar in besonderem Mafie berufen war. Neben Beruf und

ästhetischen Neigungen warb die Hochtouristik ihn in verhältnismäßig späten

Jahren zu ihren Jfingern. Anfangs sie nur aus GesundheitsrQcksichten übend,

-wandte er sich ihr mit wachsendem Kntbusiasmua zu. Durch die GedruDgenbeit

seines Körpers an sportlichen Übungen alles eher als prädestiniert, zwang eriut

.dam ganaen Aufwand aainar nnTardreaaenan Bahwrliahkalt aieh toariitiidie

Laiatnngao ab», dia ihm in den Kraiiaa daa Oatarreiehiacban Alpanaporta nKaoMa
und Anaahan verhalfen, und sein Stoli war es, technische Schwierigkeiten la

itberwinden, an denen die Kräfte Jüngerer pcheiterten. Jahrelang benützte er di*

Sonntage zu Ausflügen in die Klettergürten und Berge der Südbahnstrecke, seiiic

Winterferien Terbrachte er in den istrinniecheu und kroatischen Bergen, &eine

Sommer in Tirol oder in dar Sabwaia. Dabai war Waiaa ain tätiges Mitglied

des Österreiehtaeban Varainea f3r Bibliofhekawasao, daaaan Zaitadirift ar m
-Mai 1H99 bis zum Sommer 1903 leitete nnd aus bescheidenen Anfingen empor-

zuheben verstand. Auch seine schriftstellerischen Neigungen ließ er nicht brach

iiegen. Ein regelmäßiger stets von literarißchen Absichten geleiteter Theater-

besuch reizte iliri zu drruiiatisi hen Eiitwiirten. Sein Schauspiel ,Schweigen*

(München, Langen 19U4j bedeutet wohl kuum mehr als eine Uuldigang Iftr dea

von ihm rAekhalttaa iMtwondarlan Ibaan, barg äbar fttr ainan wtitoiori Kieis, des

dia lathatiaeha FalnfHhUgkait Waiu* framd gabllaban war» aino frawdlieha Ob<^

rauchung. An der Vollendung eines Versdramas aus der Benalaaaaee hinderte ibo

der Tod, eine deutsche Bearbeitnng von Ben Jonsons ^Ererj man in bis bamour*

gehörte zu seinen Lieblingsplänen. Mitten aus allen diesen Entwürfen rief itrn

.ein jäher Tod hinweg. Für alle, die ihn kannten nnd schätzten, ein sebwer^

Yarlast, für ihn, der nichts so fürchtete als Siechtum uud Alter, ein scbOner Tod;

Ton aainam waitan Franadaaknin»i von seinen angans Kollegen wird Utas

dmn^tariatiscfaa nnd Uabanairflrdiga figur noeh lasga achroaitUch vanailt

vaidaD. • .

An der Fidaikommiebibttothek ist dar mit der Laltnng b^fcmate iTaatoi

• l>r. Alois Tbaodor> Ka r p f in dan Bahaatand getreten mndf dar Skriptor Dr. FmU
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Stknlrer utUr gMchitiiigMr Bnannuag mm EuIm mit dio DirektioM«

•gwdra b«lnnt wonlta.— D«r Kaito« I. Kluse der Hofbibliothek PriTatdoxeot

Dr. Rudolf Geyer wurde sum M0en>rdentliehen Professor der arabischen Philo-

logie an der Universität Wien ernannt. — Der Kustos der UniTersitätsbibiiothek

m Wien Dr. Frao» Simonie und der mit dernTitel und Charakter eines Kustos be-

kleidete Skriptor der UuiTeisiiiktsbibliothel^ io Cseroowitz Dr. Adolf Bücher
sind in den Baheitand g«tMtn. — An der UaiTanititobibliothek in Ltinbeigwude
dir Pnktfkaal Br. YAleriui JUttn Losintki sam ArnnBOMBli «niaat —
Dir PirnktUumt derMlban Bibliothek Dr. Johann L n k a s i e w i ci habilitierte

sieb für PhiloMphie. — Dem Praktikanten der UniTersitätsbibiiothek in Wien

Priratdozenten Dr. Friedrich Hrozny wurde ein einjähriger wissenschaftlicher

Urlaub bewilligt. — Dem im Dienste des Istituto austriaco di studi storici in

Som bearlaabten Praktikanten der Universitätsbibliotiiek in Wien Dr. Heinrich

Pogfttteher wurde der Titel einee Profeeeon Teriiehen. — An derüniTeni-

tlteUbUothek in Wien find Dr. jnr. Otto Srieh Bbert lud der Somaniet

Dr. Carlo B a 1 1 i s t i ali Praktikanten eingetreten. — Der Praktikant der

Stodieubibliotbek in Salzburg Dr. Theodor Sehmid wurde HUB Praktikaotea

der UniTeraitfttabibliothek in ticaz ernannt.

VERMISCHTE NACHRICHTEN.
DieVlI. y eraam minng dentacber Bibliothekare in Berlin

am 7. und 8. Jani d. J. wurde von Österreich sehr zaiilreich beschickt. Als offi*

lielle Mandatare österreichischer Bibliotheken nahmen Dr. Doublier und der

Herausgeber dieser Zeitschrilt teil; außerdem wuhnten Dr. GottUeb uud Dr. Frank-

torter gelegentlich den Verhandlaugeu bei; letzterer erwideite auch beim Fest-

mahl den liebeufewQrdigen und geiatreichen Toast, den Prof. Wunderlich auf die

Otttrreiehiacbcn Qiate hielt. Die Berliner Tage brachten Anregungen aller Art,

da daa Profframm dnrch die Verhandlaagen wie dureb die Beatehtignngea'vin

ftberreicbhaltiges zu nennen war. Auf das Merituni der Verhaudlungeu hier ein*

zagehen. erscheint Obertiüssig, da das .Zentralblatt für Bibliothekswesen*' i XXIII.

285—395) sehr ausführlich darüber berichtet. Di.j Erwähnung des Bibliothekar-

tuges au dieser Stelle wäre aber unvollständig, wenn nicht des liebenswOrdigeu

Entgegenkommens aller deutachen Kollegen mit großer Dankbarkeit gedacht

«(Ilde. Hit beaonderer Wftrme aei an dieaer Stella dar Oberbibliothekar Dr. Eranae
nnd for allem der Yondliaade Erater Direktor Geh. Bat Dr. Sebwenke genannt,

die trotz ihrer unzähligen Verpflichtungen immer Zeit fanden, auch dem Ein-

zelnen mit Rat und Tat biizustelien. Auch soll der Charakter dieser Blätter es

Dicht verbieten, des bcLöueii Ab»^!ids zu gedenken, den die fremden Delegierten

ond eine Beihe Berliner Kollegen ui dem gastlichen Uause des Vorsitzenden rer-

bringen durften.

Wenn in diesen Blättern jener Vortrag gestreift werden soll, der dem
deutschen Bibliothekarstag gleichsam sein Gepräge gab. der Vortrag Direktor

Boysens ,Über die Ziele des Gesanitkatalogs", so stammt die V»*r-

sulassuDg dazu Tun auswärts. Der Plan, die Bestände aller preußischen oder

dentsdien Bibliotheken in einem Katalog an Tweinigeu, hat viele Frenade, aber

faat noch mehr Gegner gefunden. Dieae Gegneraehaft wanelt jedoch nicht in

8
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einer prinzipiellen Ablehnung »les Gesamtkatalo^s, sondern findet seine Erklärung

in der überzeugnnp zahlreicher deutscher Kolle£rpn,daß der Staat wfit dringender*

und näbetliegeude Wünsche der deutschen BibUothekare zu eriülleu habe, au

Am ZittMid«konneii dei u lidi j» «intdtennvtrttti, «btr kdnMB wnbwtiiUdiei

Bedttr&if entepreehraden Pltnet einer Geeemtkfttalogirieraog xn fBrden. Da ia

dem BMiehte des „Z. f. B." fiber die Debttte, die den AnsfUhniiigen Dr.BojseDi

folgte, die Rede eines der entschiedensten Gegner des Gesamtkataloges, def

Göttinger Universitätsbibliothekars Dr. Haeberli n, nnr andeutungsweise wieder-

gegeben wurde, so erfüllt die Kedaktion dieser Z<»itsoliritt gern den Wunsch des

KuUegeo Dr. Haeberliu, seine Rede im Wortlaut zu veröffentlichen. Umso bereit-

williger, ale in der Begrftndang aeinee ablehnenden Terhaltona Forderongen wf-

geateUt werden, die auch aofierbalb dea Dentaehen Reicbea immer wieder

beben werden aollten. Die Anafllbrangen Dr. Haeberlina lauteten:

„Meine Herren!

Aus den Ansfnhrnnpen des Herrn Direktors Boysen. an »iie ich direkt

anknüpfen möchte, habe ich den Eindiuck gewonnen, als ob er hinsichtlich

. des Gesaintkatalogs mehr contra als pro gesprochen hat.*) Denn über die

Ziele des Gesanitkatalogä hat er uns last gar nichts mitgeteilt, desto mehr

Aber aeine kttnftige Einriehinng und die damit verbandenen Schwierigkeitan.

Den Naehweie blieb er nna eebnldig, dafi die Ziele gnt vnd Tortrefflieh leian,

und wenn sie es sind, duß sie aneh erreichbar sind. Das Zid eines jeden Eata*

.
legs, auch des Ge^anitkatalogs, niuü aber soii-, nicht nur nachzuwei«?»!, w-^

sich das Bucii befindet, sondern auch es benutzbar zu machen. Was iiüt; t es mir,

wenn ich weiß, wo sich ein Buch betindet, es aber nicht bekommen kann.'Di^

Festatellnng, in welcher Bibliothek ein bestimmtes Werk vorbaudeu ist, war

anch achon fkttber möglich — wir haben doch damala ancb alle acbon witaen*

»ebaftlieh arbeiten kOnnen — freilieh war aie mit etwas Zeitverlast und Kosten

rerbunden. Nun haben wir aber jetzt die prächtige Änskunftastells der

deutschen Bibliotheken, die tadellos funkti-miert und sich bisher vonüglifb

bewährt hnt. und viele nMMner Kuilcg<'ii bind der Ansicht, daß durch deren Kr-

richtuiig der Gesamtkatalog überhaupt guiizlich Qberfltissig geworden i^r. Dücii

mochte idi mi^ tob Yomherein noch dagegen Terwahren, als ob ich pro dem«

aprftcbe ; denn fiir den Gesamtkatalog habe ieh niemala eine Zeile gescbrieb««.

niemals einen Finger anr Arbeit gerfthrt ~ sonst wftre rielleicht der Beck

zum Gärtner gemacht worden — gln;:bp daher, ziemlich unparteiisch zu leii».

Persönlich bin ich freilich der Aii.siclit. daß d^T pr^ußi^f^ii'' Gcsanitkstalof

wohl ausführbar ist mitsamt den weitergehenden l'lancn, die an ihn anknii!tf*n.

Aber daß es ausführbar ist, Geld ins Wasser zu werfen, wird auch nteraaud

beatreiten. Man kann aueh einmal eine Beise snro Monde mit dem Lufibsllee

oniemehmen ; ob aber das Ziel erreicht wird, ist eine andere Fhige. Das rer-

fagbare Geld sollte lieber besser angewendet werden, da der vielleicht ersielte

*) Die hier vorgetragenen Ansiclit. n des Kedneis tieckeii .sich im wesent-

lichen mit den in seinem „Wölkenkuckucksheim' (Grenzboten 64, 19Ü5, S. 46S-477;

und in aeinem Nekrolog anf Dsiatsko (Jahresbericht fiber die Fortschritte der

klaaa. Altertnraawiasensehaft 1905, Nekrologe 8. 72->94)att8ge8proehenen; Ihaficb

ftnfierten eich Haupt (Zentralblatt f. Bibliotheksw. 22, 1905, 8. 488-442) aad

Pettet (Sflddeotsche Monatohefte, Mai 1906).
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Matzen in keioem Verhältnis zu dem Verlust aa Geld und Arbeit steht. Die

• Chronik«! dtr üiiTeriitfttBbiblioihoken ndan «ine wahre Spraelie des Jammen i

die Antprttehe der Benotser. die sehen ftherall dieselben eind (infolge der

»University Extension" n. a.). können nirgends mehr hcfriedigt werden. Bin

schleichendes und wachsendes Defizit durchzieiit alle Berichte. Aber wer «la

hat, dem wird pegeben: die große berliner Kgl. Bibliothek erhält 350.000 Mark

zu ihren 150.000 Mark, die sie schon hat, und die sämtlichen preußischen

Universitätsbibliotheken sollen sich in den neunten Teil davon teilen. Mit

40.000 Merk werden sie alle abgespeist. Das ist ksine weis« Sparsamkeit mehr,

das ist sparsame Weisheit! Die kleineren Bibliotheken branchen doch aar

AasfÜllnng ihrer Lflcken eigentlich das Doppelte Ton dem, was Berlin branchtf

Und bei solchen Zuständen soll die Arbeit am < losamtkatalug Les-chleunipt

werden! Ob dieser in 30 oder in 60 Jahren fertig wird, ist für 'Ii*' Wissen-

schaft völlig gleichgültig. Nun läßt sicli ja der Poscner Uesclilulj leicht

nicht mehr umstoßen; aber man konnte deshalb doch wenigstens das Tempo

Terlangsamen, damit mehr Geld fflr Bacfaerankinfe verffigbar wird. Erst Bdeher,

dann Kataloge! Zwar werden die Bflcber erst dnreh die Kataloge benntsbar;

aber wenn nichts an BQchern vorhanden ist, nützen anch die Kataloge nichts.

Kataloge sind nun einmal keine Bibliographien. UnJ für Pläne, die, wie die

Krttiairschen, eine Verminderung des wissenschaftlichen Beatntenpersonals zur

i'olge haben, bin ich niemals zu haben; das wäre ja Selbsfmuid. Darum darf

tms nur ein Leitsatz bei der ganzen Debatte und auch bei der Beratung der

«inselnen Thesen vor Ingen schweben, and der heifit: Mehr Geld ffir

mehr Bfteher! Über Kataloge and den Gesamtkatalog isfit sich dann nach*

her immer noch reden.**

Der Finanzmioister hat die Verfügang getroffen, daß sämtliche Praktikanten

im Bereiche der Finansverwaltnng, welche im laafenden Monate das

erste Dienstjahr effektiv vollenden, anter der Yoraussetanng einer toU-

kommeu zufriedenstellenden dienstlichen Verwendiin<:;and Tollknintnetier Würdigkeit

Tom 1. Dezember an nüt einem A dj u t u in beteilt werden. (Ileichzeiti',' wurden

die Unterbehörden ermächtigt, in llinkiinit viie Aiijulii-rung der ein Jahr dieaeinien

Praktikanten unter denselben Voraussetzuogou im eigenen Wirkungskreise vor-

snuehmen. Biebei worde aber den Unterbehflrden aar strengsten Pflicht gemacht,

nnr jenen Praktikanten ein Adjatnm sn Terleihen, hinsichtlich welcher anf Grand

ihrer Qualifikation während des Probejahres die ToUe Gewähr dafür besteht, dafi

sie sich nach ihren Leistungen und ihrem sonstigen Verhalten für die fernere

Verwendung im Staatsdienste zweifi llos eignen. Wegen analoger Bphandlung- der

Praktikanten in den anderen staatlichen D i e n s t z w e i e n, hat sich

das Finanzministerium mit den betrellenden iiessoitmiuisteru ins Einvernehmen

gesettt.

Bei dem tob der C^negie-Stiflnn^' ausgeschriebenen Preisbewerb Ar die

Erbannsg eine« Friedenspalastes in Haag, der neben d«m Sehitdegeriehtshofs

ein großes Bibliotheksgeb&ade als Hanptbestandteil« nm&ssen soll, wnrde der

Führer der Wiener Moderne, Oberbanrat Otto Wagner, mit dem vierten Preise

ansgezeichnet.

In der Rezension Professor Dwofaks (Mitt. X. 69—76) war der Verlag der

ylUaminierteB Handschriften Österreichs*' anzuführen Tergessen worden. Das Werk

8*
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ist bei Karl Hiersemann in Leipzig rerlegt. Im Besitze «!cs Atif 'quariates

Hiersemaon befindet sich seit kurzer Zeit die Üriginal-Handschritt der Waldttein-

Sonate up. 53 von Beetboren; sie wird zam Preise Ton 51.600 som Kaaie

angeboten.

Ib der Hofbibliotliak bat EuIm Maneik aatar aadaraa abgelOileQ

Pergamentatäcken ein Pergamentdoppelblatt gefanden, welches^ mnd 800 Vers«

und drei Initialen enthalt. Dieses Per^amentstiick, Ober dessen Herkunft nichti

weiter bekannt ist, wurde dem Privatdozenten an dar Wiener Universität Doktor

Viktor J u n k zur Bearbeitung übergeben. Es stellt« sich nun heraus, daß die»ei

Pergametitstück, das im bayerisch-alemannischen Dialekte TerfaBt ist, ein biilMr

anbakanntN Fiagment aai dar gereimtoa Bibdftbsfartxang des MwalMn
Badalf TOB Em aai dar Mitte det lt. Jahibaadarte ist «ad iwar Mtbilt

es Episoden aus dem Bach der KOnige, nämlich die Geschichte von Eli und

seinen Sr»hiien, den Verlust der Arche, die Rattenplage bei den Philistern bis

zu ihrer Beratung wegen dieses Übels, ferner die Geschichte von Saal and Samuel

bis zu Saals Zusammenkunft mit den Propheten.

Der neae Wiaaer Doaaakai, der eiab von der Aagartea- bia tar Aeparahricke

aiaht» ragta bei aiaam BOcherfrennd die folgende Idee an : Dieser Kai bat Plati

genag für das geBchJiftlifh dahineilende nnd das gemächlich promenierend«

PQb1ikQm;das neue eiserne Geländer könnte überdies mit Bücherständen
versiert werden wie die Qaadermauern, welche die Seine im Herren Ton Paris

autfaman. Dar alta Boaqdaitt, dar im Sebatt« dM Laavre oder der AcMdia^

•ntiqaariaeba Bflcber, Flagscbriftea, Targilbte Stiebe faübiatet, iat eiaa biitoriicli«

Figvr. Es wftre ja mOglieh, dieaen Volksbacbbaodal aaf brdteatar Basis und

anter freiem Himmel auch in Wien eintuführon — Plats genag bietet die Ksi-

•Olage. Die Wiener Antiquare wären dankbar, wenn sie ihr'» in Kellern und

Magazinen vergrabenen Schätze an das Tageslicht bringen könnten; die Bflcher-

frennde würden gern die Gelegenheit ergreifen, die Bücher an mustern,

biar einen saltenen Foliaaten, dart aina moderne Bratdittra In dla Hud n
nabmaa and darin zn bllttern. So mancher, dar niebt Zeit nnd Gelegenheit

bat, am die Kataloge der Antiqaara darehtageben, finde hier so maaehei, das

ihn interessierte, and das er bequem erreichen konnte. Der Pariser Bouqainiit

hat internationale Ware, '^cwiß würden derartige Büchermärkte in Wien ebenfalls

internationale W.ire bieten und sowohl dem Kinlieiniischen wie auch dem Fremden

angenehme Stunden bereiten. Der Pariser als treuer Frequentant dieser Offent*

lieben Sdianstallnngen Ton BScham nnd Bildern ist Ton Diebtern and Kalera otk

geieiebnet worden; sollte es niebt mOglicb sein, diese stindige and liebeaswdrdigt

Ugar der französischen Haaptstadt ins Wienerische za Qbersetxen ? (N. F. P.)

Abgesehen davon, daß die obenerwähnte Lftnde viel tu wenig zentral gelegen

i;^t, um solchen Zwecken xu dienen, beruht dieser an sich bObsche Vorschlag auf

zwei irrigen Voraussetzungen : auf einer Überschätzung der lubliuphilen Neigungen

des Wiener Pablikums und auf der falschen Annahme, dafi traditionelle, noch

das» so bizarre Einriebtungen der Fremde sieb abaa weiters auf betmltchea

Boden Terpflaaien lassen.
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Hof- and SUatsiiandbftelier.

Als hervürrag'eiKU-r Quoll«- der Verwaltungsgescliiclito nnd als uuer-

lässlichem Hilfsmittel für die Kritik neuzeitlicher Urkunden wendet sich den

Hof- und Staatshandbüchern immer regeres Interesse /.u. In Österreich lenken

nenestens die Payer v. Thurn'schen Übersichtstafeln und die Geschichte der

österr. Zentralverwaltung von Fellner-Krctschmayr (I. Bd. 2. Th., Wien 1907)

die Aufmerksamkeit auf dieses Qebiet. Obgleich wir über unseren Gegen-

stand eine frühe und gedungene Monographie besitzen, wekho den Gesandt»

Schaftssekretär Schwarzkopf zum Verfasser hat und 1792 in Berlin er-

schien und obwohl hier bereits der vielseitige und nicht zaletzt der

historische Nutzen dieses Materiales vorzüglich dargestellt wurde, ist für

nnaer Thema doeh nicht die Anfmerksamkeit aufgebracht worden, welche es

Terdienen wflrde. Ben Bibliographen mnfite schon die Frage reizen, wie

sich der Inhalt der Behematisnien allmählich ans Tersehiedenen Gruppen

her zn der Znsammensetsnng Terdichtete, welche ans an diesen Hand-

bftchem vom 18. Jh. ab geläufig ist: erkennen wir in dem kalendsrischen

Teil die Terwandtsefaaft mit dem im Bnchmarkt von frühester Zeit her

erbreiteten Almanachen, so erscheinen als Torläufer der eigentlichen Per-

sonallisten zwei Yerschiedenartige Zusammenstellungen, die weit zurück-

reidienden Ho&taatsverzeichnisBe und Beichstagsbficher. Wie manch andere

Srscheinungen des Östeneichischen Hoftresens und der Verwaltung gehen

scheinbar auch die Hofstaatsverzeicfantsse auf bnrgundiscben Einfluß zurück

und setzen daher mit dem 15. Jh. ein; das Wiener Staatsarehiv verwahrt

von da ab hsndschriffUch eine fast ununterbrochene Folge dieser Auf-

*) Übur Staats- und Adreäs-Uaieuder. Ein Beitrag zur StaatenkuDde. Vom
kOa. grosebrit. ehnrbxanDsebweig. Ganslej- and Geiaadtschafts-Seoretär Schwan*
kopt Berlia. 1792. Bei Heiuieh August BAttmaaB. — Die KeaDtnis dieses, wie

«• scheint» seltenen Bneh«8 verdanke ich mit manchem anderea dioweit der qb-

•nehOpflidieii Baehkeantnis A. Goldmaans.

1
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Zeichnungen.') Kann in tr»'wis>fin Sinne violleicht sdion der ins Jahr 1422

fallende , Spruch vom römischen Kelch* ^; als Vorläufer d'-r Reichstags-

literatur gelten, so sei wenigstens für 1495 und 1505 auf die von .Jorg

Brandenburg emhalt, kuryerer dys registers" herrührende Beschreibung des

Reichstags zu Krdn hingewiesen^). Der Höhepunkt ist hier schon fnihz^itig

von einem in der Beichstagsliteratur und nnter den Geschichtsquellen der

Reichsverwaltung ojnzig dastehenden Werk ersieht worden, dem bekannten

dreiteiligem Handbocbe des Nikolaus Mamerann« ans dem Jahre 1550:

«Catalogos familiae totins aolae caesareae per expeditionem adTersns

inobedientes nsqne Angostam Bbeticam omninmqne principam, comitam . .

,

ibidem in comitüs anno 1547 et 1548 praesentinm. Coloniae apnd Hea-

ricom Mamoranom.* 1550 ; dacu. der «Catalogos omniun generalinm,

tribnnornm, dnenm primoromqae totlna exerdtns GaroU V imp. aug. et

Ferdinandi regia Rom.* mit dem Anhang «Catalogns eipeditionis rebelUom

principum ..." In dieser Zasammensetzang bietet das seltene Handbuch

unser ältestes Beispiel eines systematischen Amts- und Heeresschematismns,

t'iii^^ ülc raus wertvolle Quelle zur Geschichte Karl V. und Ferdinand I. ^

Kinen selbständigen Wert besitzt selbstverständlich aurh die 1506 in

deutscher Sprache erschienene Neuauflage des Handbuches :

,,Kurt7,o und figeiidliche Ver/.eychnus der Römischen kay. May.

und ilin*r May. Gomalifls Ilofstats und aller anwesenden Chuifürstt ii . . .

und der abwesondcii Käthe, Bottschaffter und Gesandten. Audi auslendischer

Legaten und Oratorn, so auff dem Reichstag zu Augspnrg im Jar 1566

daselbst erschienen sind. . . . Durch Nicolanni Mamerannui von Lützenbnrg

P. L. verfast and in Druck verschafft. Getruckt zu Augspurg durch Mat-

tbeum Franken — Der anhängig Thail des Catalogi von Rom. kay. May.

nnnd dann aller F&rsten nnnd Herren des Reichs, so aoff dem Reichstag za

2) Im Hofarchiv, in den „Maximilinna" und in den Hss. (snppl. 56 o. 57)

Auf der Wiener Hofbibliothek beachte man die Codices 14458 (1567), 13621 (1574).

14676, U725 il654). 14071 (1675), 12388 (1678), 1444a u. 14209 (Ende de« 17. Jh.)

Wiener üniT.-Ardiiv: Ordnung u. Hofttaat Maadm. H., miten. 1. Jiwer 1589.

Gräser LandesarehiT Cod. 818. 822. 806^ 1860. Gräser üniTersitIts-BibL Hi.

88/42 (1675). Dresdener Haupt»taat«archiv Locat 9935 (1487). — Vgl. de Reiffen-

berg. L ätat de Thötel de Philippe le Bei i BmxeUes il496). Compte reada de

l*Academie ruyale de Brazelles.

») ed. K. Henrici in Zeitschr. f. deutsches Altt. 25 (1S81) 71—77.

*) H. Chr. Seuckenberg, Sammlong von Schriften. I. 94—212.

») Darflber: Stuttgarter Morgenblatt 1888, Nr. 158 und Fintbaber im

Archiv f. aeterr. Oeeeh. 26, 1^88. — Über die intereHante PenOnliehkeit dei

Aators und thet dessen Werke handelt eingebend G. Voit^t. ..Die GescUchts*

•chreibnng «ber den aehmalkald. Krieg (Leipzig, 1874) 8. 629-648.
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Angspurg gewesen, Bhät und Hi>fgcsiinl. Mit Zusatz des Rennspils, so den

12, Maii auff dem Weinniarkt vor Kay. May. Palast gehalten, unnd Be-

schluss des Ileichstags. Getruckt zu Dilingen durch Seboldnm Mayer. Anno

'lomini 1500. (Am Schluss :) Versamlet und in Track verschafft durch

Mameraimm von Luczenburg poetum laureatum."

Ein Immorvolles Seitenstück in beiden Handbüchern haben wir übrigens

vor kurzem kennen gelernt : »Künig Ferdinand Hotgesinds Reim sive

Carmen satyricum in aulam Ferdinandi J." (Hs. 7292 der Wiener Hof-

bibliothek).") Aus den späteren ReichptaG:sbüchem sei bcsnnders hervor-

g*'hoben : Pet^jr Fleischman zu FranckendortT. rüm. kay. May. (bohm.)

Ehniholdt, Description des allerdurchlauchtigsten . . . Rudolfen des anderen

erwölten rümi>:c]ien Kaisens . . . erstgehaltenem Reichstag. Augsburg,

Michael Manger, 1582.**) Eine Neuauflage hievon erschien 1594 am Regens-

burger Reichstage'-*). Von gleicher Wichtigkeit und Seltenheit wie die Hand-

bücher des Mameranus ist der 1637 in zierlichem Taschenformate erschienene

,Status particularis regiminis S. C. Majestatis Ferdinandi II". Jede Seite dieses

för den politischen Dienstzusammengestellten Handbächleins bietetdem Historiker

wertvolles Material, die ganze Publikation einen frischen Einblick in den

Staatsdienst zur Zeit des dreißigjährigen Krieges'"). Die Ausgabe ist überdies

ohne Zweifel auf Grund amtlicher Daten erfolgt.") Wer Gelegenheit hatte,

MameFanns und den Status particularis für verwaltungsgeschichtliche und

biographische Zwecke heranzuziehen, hat gewiß bedauert, daß die große

Seltenheit beider Dracke eine allseitige Terwertnng ihres Inhaltes verwehrt,

*) Audi diese Ausgabe ist anfierordentlidi selten; ich benlltste ein Eiem-

plar in A. Ooldmaotts BibUotbek. — Ob die Ton Mameranos 1586 im Voiwort

angekttndigte weitere Aasgabe — sie hfttte lateinisch sa Andtdorf eisehein«!

toUen — wirklich aus der Presse kam, ist mir nicht bekuint.

">) R. Arnold in dieser Zeitschrift IX (1905) 1. Heft.

•) Ein aaßerordetitlich wertvolles Exemplar hievon besitzt A. Goldraann,

es enthält nicht nur über viele Beamte handschriftlich beigesetzte Notizen, sondern

sMfa als Anhang ein Tollständiges, bandsebiiftliehes Tttnlatorbneb.

*) Feter Fleiscbmaan von Pantselwits, Karse nad eigentUdie Boeobnibong

des sn Regentbnrg in diesem 94. Jahr gehaltenen Reichstags. — Das Druck*

priTileg biesa datiert Tom 7. Jani 1594 (Wiener StaatsarcbiT. Beichibofrat,

Impressoria).

Darüber De Lacca in der , Wiener Realzeitung" 1785, Nr. 17 und 18.

und „Der Wanderer" 1821 NN. 94 ff.— Ein Auszug nunmehr bei Fellner-Kretachmajr

I 2 S. 216-228.

>•) Sebrbeseiehnend ist es bsispielweise, daB das BeicfasftrstMMtandsdiplem

fBr Bobert Dndley, den Sohn des berfibmten Leicestsr, vom 9. Härz 1620, das

als Terschollen gilt (Tgl. Mitteil. d. Instituts f. östenr. Geschichtsforschung 23

S. 280). im Status voUinhaltUch — offenbar nach den AkUn des Reichtbofratei

— sbgedraekt ist.

!
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uikI wird mir gewiH zustimmen, wenn i<'h es hiermit unteni'hiiK . em»-

kommeiitiorte NeuaiisL'-alii- b(i<ler Qacllciiwcrko anzurog'en. Zugleich will

ich endlich die Aufmerksamivftit der ösU-rreirbischen Bibliothekari- auf di?

Serie der offiziellen Hof- und Staatshandbücher lenken und 7,i'i?« ii, wje

wünschenswert es wäre, einen vollständigen Cberbliok über den Standort

derselben zu gewinnen.'^) Staatsarchivar von Györy. der sich vor Jahrtii

mit der Anfp:abe beschätligt hat, die in Wien zugänglichen Hof- und

Staatsschematismon, darunter viele l'nica. zusaunnenzustellen, hat die großn

Güte, mir seine Aufzeichnungen für diese Xotiz zur Verfugung zu st^ll.ii.

Wonn nicht etwa ein 1700 in Wien erichienener .Kaiserlicher Hof- und

Ehrenkalender**, den ich nur nach einem Zitat kennf^, bereits der Seri«-

Zugezählt werden muß, beginnt dieselbe mit dem auf der Hofbibliothek (H)

befindlichen Jahrgang 1702, ihr folgt Jahrgang 1704 in der Famihen-

fideikommis-Bibliothek (F), dann die Jahre 1706—8 und 1709—10 in

je einem Baad« (F). 1711 ist wiederum im Archiv des Min. d« Innern zn

finden. Nun springt die Folge auf 1719 über (F; Staatsarchiv und Archiv

des k. k. Finanzmin.), um sich mit 1731 (H; F), 1728 (H), 1724 i H),

1725 (F), 1726 (H; Min. d. Inn.), 1729 (H). 1780 (Üniv-Bibl. Wien.

HofkammerarcliiT, Min. d. Inn.), 1781 (H; F; Finanmin.), 1782 (H;

Uni?.-Bibl.), 1788 (H) fortzasetKen. Dann werden die Exemplare hinfiger:

1784—1741 gescbloMen im Min. d. Innern; hier finden sich nun avfb

alle apftteren Jahrgänge mit Ausnahme von 1744 (nur nied.-Oaterr. Landes-

Bibl.) nnd der Jahn 1742, 1748, 1745, 1749, 1751, 17^8, 1755, 1757,

1759, 1761, 1762, 1764, 1766, 1768, 1771 nnd 1777, die angm-

Bcheinliefa überhaupt nicht ansgegebeo worden. 1780 begegnet nur an der

üniTbibL, während wieder 1782, 1788, 1786, 1790 nnd 1792i>) gintUeli

fehlen. 1809 nnd 1810 in der n.-5. Landesbibl., ebenso 1815. Bie

grofie Lfleke 1849—1855 wird teilweise durch das von Friedrich Mani

herausgegebene „Allgemeine Beamten-AdreB-Bucfa* (I. Jahrg. 1858—54)

ausgefällt. Bndlieh sind noch die Jahre 1861— 1865, 1867 und 1875

ausgebllen. Erwähnt sei schlieBlich, das die Handbfioher mit den Jahren

1775 nnd 1798 in neuer Ansstattong erschienen nnd dafl der Jahrgang

1811 auch in französischer Sprache ausgegeben wurde (F).

>2) Wie beispielsweise für Sachsen: Tb. Distel, Ueihe der sächs. Hof- nni

Staatskalender im Neaea Arehiv f. lAcbs. Ge<eh. 10, 15S f. Für Preußen : Georg

Conrad, Verseiduii der bieher enchienenea Handbücher flbor den kOn. prenÄ^

Hof und Staat n. k5n. prenfi. Staatd^alender (1794—1906) Berlin. 1906. (Am:

Der deutsche Herold 1906 Nr. 4.)

'3) Einen teilweisen Ersatz für diesen Jahrgang' zitiett Schwilikopf S. 139

^Kaiserl. kön. Hof- und KbreDkalender auf das Jahr 1792".
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Die wenigen Angaben, welche Fellner-Kretschmayr, S. 287, über diese

gedruckten Schematismen bieten, erheben keineswegs den Aosprach, für ge-

nügend gehalten zn werden. Überhaupt konnte diese wertvolle Qaellenpublikation

in der Abteilang d< r Hofstaatsverzeicbnisse leider nicht allzu glücklich

geraten. Ganz abgesehen d&ion, M wichtige Drucke und Handschriflen

übersehen und die Beamtennamen biswpilen falsch gelesen wurden,

könnte aaeh die Methode der Edition in Frage kommen« 80 wie die

Tabellen Payer ?. Thams in einer Arbeit Palack;^8 einen ansgezeichneten

Vorläufer hatten, so stehen auch für systematische Znsammeofassnngen von

Beamtenlieten einige Beispiele znr Veifogong.

Dr. Oskar Freib. v. Mitis.

österreichische Bibliographie.

Österreich gehört nicht in die Reihe jener Staaten, die sich lühmen

ilürfen, daß es um ihre bibliographischen Bedürfnisse wohl bestellt sei.

Weder Österreich als Qanies beatzt seine offizielle allgemeine Bibliographie

oder offizielle Fachbibliographien, noch verfögen die einzebien Nationalit&ten.

— mit Ansnahme der Tschechen — über derartige nationale Bibliographien.

Und dennoch steht es anfier Zweifel, daß sowohl Österreich als Staats-

ganzes, wie aneh die einzelnen nationalen Glieder znm mindesten solch

einer allgemeineo Bibliographie bedürfen, einer Übersicht ihrer wissenschaft-

lichen Produktion, ihrer T&tigkeit auf literarischem Felde för sieh nnd für

die Freunde.

Ist es nnn schwer, diese wahrhaft fühlbare Lftcke so bald als

möglich anszofflUen? Gewiii nicht.

Wir dürfen allerdings die Beseitigung dieses Übelstandes nicht bei

denen suchen, die ihn fiir immer nicht aufheben können. Wir dürfen nicht

erwarten, daß die Buchhflndler und Verleger Osterreich und seinen Tülkem

eine wissenschaftlich genane Bibliographie geben werden, und wir dürfen

nicht Toraussetzen, daß die einzehien Nationalitüten Osterreiehs finanziell

m der Lsge sind, aus freiem Willen, ohne Zwang irgend ein bibliographisches

'*) Pfehled sauJasny neywySSjch düstognjkn a atifednjki'i zemskych i

dworkych we krälowstwj Heskem . . . Fr. Palack;f. (Synchronistische Übersicht der

höchsten Würdenträger. Landes- un l Hofbeamten in Böhmen, Ton den ältesten

Zeiten bis aaf die Gegenwart.) Prag i&32.

») Almanaeb de laCoar deBruzelles soos les dominatieDa antrichienne et

fraaetlse, la moaarchie des Pays*Baa et le goaveniement beige de 1785 a 1840.

Brozelles, E. Guyot. — Den danske civile Centrtladministrations erabedsetat

1660-1848. Kopenhagen 1889. Sappl. 1899. — N. Kringelbach, den ci?ile

Centraladminiitration 1848-1898. UdgiTet of Bigsarkivet. Kopenbagea 1894.
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Unternebmra ständig zu erhalten. BnchhAndler* und Verlegerbibliogrmphien

werden imaer ans rein geschlftlichen, buelihiiidleiiachen Intereeaen her*

gestellt und nur solange fortgeftthrt werden, als ihr regelmIBigea Erscheinen

die Terhlltnism&Big geringen Fonds der Bncbhftndler^ und Verlegerorgani-

sation nicht fiberlastet. Und die wissenschaftlichen Institationea der ein-

zehieii Tolkastftmme werden bibliographische Arbsiten nar insolange heraos*

geben, als ihre Ideinen Fonds das aushalten nnd sie bibliographisch geschulte

Arbeiter znr Verfügung haben, denen die Möglichkeit geboten ist, Hilfr*

quellen zn benfitzen, die die relativ grfffite YoUstftndigkeit emer soldien

Bibliographie Terbtirgen.

Meiner Ansicht nach Iftfit sich eine allgemein ständig und regelmäßig

erscheinende, wie auch wissenschaftlich entsprechende Bibliographie der

gesamten literarischen Produktion Osteireichs von den oben aiigeführten

zentralen und nationalen bucbhändlerischen und wissenschafUiehen Oigani-

sationen nicht erwarten.

Wer also kann uns die Österreichische Bibliographie geben, die wir

benötigen? Diese Frage zu beantworten ist die Angabe der folgenden

Zeilen.

Das russische Zeiisaramt gibt seit dem Jalire 1904 unter dem Titel:

«Spisok knig vyledäich Bossij*

regelmäßig- eröcheinonde VerzeicliiiK->e ;i!1(m- ihm vorgelegten Drurk>chnften

heraus. Es sind dies mit aller Gründlichkeit geführte Very.•ichnl^^t^ und

wenn sie auch nicht in allen den Anforderungen einer modernen Bibli -

graphie entsprechen, so können sie dennoch als eine offizielle lJiblii>grapbit'

der literarischen Gesamtproduktion Knßlanda angesehen werden. Di''>''>

russische Unternehmen legt uns den Gedanken nahe, daß auch bei un>

aus Staatsmitteln eine regelmäßig erscheinende offizielle Bibliographie her-

gestellt werden konnte, die die gesamte geistige Produktion ganz öster*

reiche zu umfassen hätte.

Dieser Oedanke ist leicht zu verwirklichen.

Um eine offiziell«- österreichische Bibliographie ins Leben zu rufen,

und zwar relativ möglichst vollständig und bibliographisch genauer als die

russische, würde eine Verordnung des Ministeriums für Kultus und Unter-

richt an alle staatlichen Bibliotheken mit dem Rechte der Pllirbt* lemplare

genügen, nach welchen diese Bibliotheken ez offo regelmäßige Yeizeidmisse

aller ihnen zugegangenen Pflichtexemplare im Druck herauszugeben hätten,

in einer bestimmten Form, Aber die sich im Falle der prinzipiellen Annabme

meines Antrages die Bibliotheken einigen machten. Mit den Augenbhcke,

in dem das Ministerium eine solche Verordnung erlieSe, hätte nicht ner
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U.^tcrrt'irh als Ganzes seine otfi/jclle Bibliogrupliie, .vi>ndi'rn auch die

einzelnen Isationen unseres Staates hätten Übersicht der sämtlichen Druck-

wt fko, spien sie nun in dic-ser oder jener Sprache herausgegeben, und noch

dazu Bibliographien, die auf ein dauerndes regelmäßiges Erscheinen rechnen

könnt«'!!, unabhängig davon, ob sich in der betreffenden Nation ein ge-

schulter Facharbeiter zu dieser Arbeit bereit findet» und ob diesem die

nötigen Hilfsquellen zur Verfägnng stehen.

Die DorchfUmmg mmm Yonchlagts wflrde anch wolilta«nd snf die

Agmde d«r PflicliteKeiDplare an d«n staafÜchen BibUottekan eiBwirkeOi.

dar» wie ea aeheint — man vaneiba mur meine AnfÜGlitigkdt — leider

nicht überall die Zeit nnd der Fleiß zogewandt wird» die aie Terdienten.

Unter OffontUcber Zontrolle würde die Agenda der Pilichteianiplare gewifi

mit aller Genauigkeit nnd im vollen Bewnfltaain der Yerantwortong geführt

werden. Di^enigen aber, die verpflichtet aind, Brackweike an ataatliche

Bibliotheken abnifBhren» würden diee bereitwilliger ton, wenn aie wüBten,

daß deren Eraeheinen üffentUeh bekanntgemaeht wird, nnd wenn aie gldch-

lettig dnreb dieee offizielle Bekanntgabe die indirekte Beatttignsg über den

richtigen Einlanf dea Pflichtazemplarea erhielten.'

Mein Torschlag emer oflBziellen österreichischen Bibliographie bedeutet

dnrehans nicht etwas vollständig Neues. Vom 1. Jänner 1853 bis zum

Herbst 1859 besaß Österreich bereits, durch Wurzbachs Verdienst, tcine

offizielle Bibliographie, freilich in anderer Weise al> der von mir beantragten.

Ihr Erscheinen wurde unter dem Ministerium Goluchowski »'iiiyestellt, als

sich das Bedürfnis nach möglichst großen Ersparungen einstellte, da dt-r

Staat nach dem Kriege linanziell geschwächt war. Ist es aber nicht li»-ute

aus sachlichen, schon unter dem Kabinet Bach von der Regierung aner-

kannten Gründen nötig und im Hinblick auf die geänderte Finanzlage

des Staates auch leicht möglich, dafür zu sortren. daß durch die Verwirk-

Uchung meines Vorschlages Österreich wieder eine offizielle Bibliographie

erhalte? Br. Z. V. Tobolka.

Zw GascbMIe des efngelteehen BttehersebnnggelB.

Die Geschichte der Reformation kann man, ohne den Tatsachen Ge-

walt anzutun, im allgemeinen <ine Geschichte des Buchwesens nennen.

Wesentlich aus dem Kampfe nm ein Buch, um das Buch entstanden,

bedeutet das Fortsclireiten der Keformaliun zugleich auch, und in notwendiger

Verknüpfung, ein Fortschreiten des Buchwesens. Der Buchdruck, der im

15. Jahrhundert trotz seiner erstaunlich raschen Ausbreitung doch noch

starke Gegenbewegnngen zu überwinden hatte, wurde erst durch Beformation
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und Ilnuiaiiismus in soincm waliron Wesen erkanut und ausgenützt. Förderer

and Widersacher, Bekenner und Geg'ner wuiJten ihn reichhch und g«'8chickt

in ihre Dienste zu stellen. Hatto i-r in den ersten Jahraehnten seiner Ent-

wicklung au die Stelle der Handschriften zu treten, so fiel ihm in den

folgenden Jahrhunderten eine ungleich wichtigere Rollo zu : Das gesprochene

Wort zu ersetzen. Wohin dieses nicht dringen konnte oder dnrfte, wußten

sich doch lose Blätter und unscheinbare Bücher tausend Wege und Schleich-

wege zu bahnen. Vornehmlich in den österreichischen Lftodem bietet ans

die Geschichte der Reformation ein fesselndes Zusammenspiel von Glaubens-

sachen nnd privaten oder heimlichen Buchdrackereien. Die Geschichte der

niederösterreichischen Kirchenagende ist eine dramatisch bewegte Bnch-

dmcksTfeschichte. Ähnlich verhftlt es sich mit den Befonnationsbestiebnngea

der 8Io?enen und den protestantisdieD Sekten in den SndetenUndeni. Der

Parallelismos zwischen Reformation nnd Baehwesen dauerte aber anch noch

an, als der Protestantismos schon iSngst seine Bolle in Österreich ans-

Umspielt hatte. An der Spitse der seit dem 17. Jahrhundert erfolgreich

inrkenden Gegenreformation standen Hinner, die viel zu scharfeinnlg nnd

gebildet waren, um die weittragende Wirkung des gedmekten Wortes zu

untersehfttKen. Überall, wo wenigstens ftniierlich die Glanbenseinheit wieder

hergestellt war, mußten sich die Maßregeln der Kirche in erster Linie

gegen alle Yersnche richten, diese Einheit zu stOren. Auf welche Weise

auch in Gegenden, die dauernd allen Einflüssen der Beformation entxogen

zu sein schienen, die offene oder verkappte Beforraationsliteratar sich Ein-

gang zu verschaffen wußte, dafür legt die Verbreitung der Croendonk'schen

PostUle in den österreichischen Alpenlßndera ein beredtes und eines

launigen Beigeschmackes nicht entbehrendes Zeugnis ab Auch der in

folgenden abgedruckte. Brief ist einer der zahlreichen Belege für die

unermfidliche Tätigkeit der evangelischen Agenten in Österreich, deren

Hanpteitz Nfimberg gewesen zu sein scheint. Der Schreiber des Briefes

war Dominik Franz Kilian, Graf von Lemberg, der am 8. Juli 1680 in

Steyr geboren wurde und 1728—1761, seinem Tode, Bischof, später

Kardinal-Pörstbischof von Passau war. Der Empfänger des Briefes war

Johann Baptist Hinterhölzl, 1734—1750 Abt des Zisterzionserstiftes

Wilhering'^). Der Brief lautet:

<) Vgl. Kähne, Beiträge zur iiescbichte der ETangeliscben in onseren

Alpealändero io „Jahrboch der Ges. f. d. Gesch. d. Prot, in Österreich* XI 133.

Ich verdanke diese Daten aebtt «iaer ausreieheaden Literatnnngabe

der liebenswflrdigkeit Profeiiors Dr. Sehünnami in Urfahr. — Der Brief war

im letzten Autographenkatelog der Pirna Gühofer und Baniehburg in Wien
enthalteD,
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Von Gottes Gnaden Wh' Joseph Dominicus, der H: Rom:

Kirchn Titl: S: Petri in monte nureo Cardinal v. Lamherg et

exenipter Bischoff, und df/t Hl: Rom: Reichs Fürst zu Paasau.

Unser guail. uiul ^'iut';s /.uvor, würdig: in Gott aiidäclitiger, Lieber,

g:»^treuer, Die unter antl[orii) ('niinariats-oblitrt'iilu'it«*!! i[in] vorig[en]

Jahr witi[tT]hollt[f'ln vcronl- und mild Vältorl[i(:li('Jn ermahnuiigtn, die

unsn-m Hürtnstab nnuertrautt christl: Herde zu Gott, und erkantnuss

seiner bl : Lehr ohne Spaltung zutreibn, vnd die Spn'yer der Kctzerey

von dem Waizu ewig[er] wahrlieit, volgsam Jenes, was irrig in Chrlsten-

thumb, od. Örgerlicli in lebenswaudl auss zureithn, seint hoffentl. noch

in gut[eml angedenk[eii], dessn vngeacht ist mit äusserst[em] roiss-

fahl[<Mi] eingelangter luirliricht zu veinehm[en] koilim[en], d[a]?[s] durch

d[ie]8£en] Sellenmord sich holligcho Feind, seines anhangs List, vnd

Betrog, 8ond[er]bahr anitzo durch Kräxntrager, Crammer, Bothn, und

and[ere] laue Christ[en] verschid[enel Kötzerische Bücb[er], gesftnger,

Gebetter, vnd heimbljicbje brieff in das Land ob. d. Ennss gescbwerzt,

Terkanfft, geleso, und mit ftassersttem] Fleiss Terborgn» anas d[em]

Innhalt das Güfft Tordambt[eii] Inrtfanmba von Jiuig[6n] und alten

g€80g[en], anbey d[er] Haas g«g[en] vo8er[e] mllgion gleichaamb

Erbl[ieb] eingetrackt werde. Bei welcb[eni] gnad- md gaatxflüelitig Un-

wesen 80 wenig uns, als gesambtor geistlichkeit, nachdem wie bey (Elfterer

TisithiiDg der Dioeeee die Bewantsame dissfahls einznhoUn

obnermangelti ein sanmbsallichs, od. pflichtreigessnes Bt0l8chweig[en]

mit fheg nit beygemesaen oder zn schuld gelegt werd[en] kan; damit aber

gedachte Bnech etc. als ein von menschen Feind in Oarthn dess Hern

gsfthtes nnkrant zeitlpch tertilgt, und sambt dem abl[en] Saamen ans-

geroth, mithin ged[achte] Krftxntrager, nnd and[ere] Botschaflter Schleicher

dergleich[en] handwerkh gelegt werde, als wend[en] Wir Unss zu des

gesambten Cleii trew, fleiss, enffer, pflicht ynd gehorsambe schnldig-

keit mit unser gCrOjssten Za?er8tcht» derselbe werde zur r<ittnng d[er]

geheiligt[cn] Kirch Gottes die ft08serst> [nj KrfiüRe anibabiette[n], vnd

Tast mehrers znthnn, als das enDög[en] war, aoff entdeckong angeregter

bnchtrager, nnd ihrer wahr, auch mit ansnchong weltl[icher] obrigkeit

dn offenes ang znhabn, hierinfahls keine schwere yerantworthang vor

Gott, der all[e] geistl[irhfn] Inirtl en] in ihr[em] thour[en] Geschafft

n[nd] Sellsorg durch Paiilum /um Hebraeer drohet, mit verhilt[em]

gesiebt und gescbIo?sen[eml iiiuud nach Währung Isaiae (vae mihi quia

tani I aiill sirli zuladn, st ind di^« Irr«'ndn, <Hl[«'rJ Verwahrer df «Tjgleichen

schatlliclift'rl Bü'lif.-r] durch exenipl mit kb*'ndig[em] glauli[en], vnd

hebreicb[erj ermaUiiung auff d[eJi] recht[en] weg zu leitii[enj, leizti[ich]
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die ge^ulldmlullelnle ,i,'nad d['r] Solle iR'mbl[icb] das Wortli G'-ttes mit

aussnehmfondcm] eufer vorziitrag[<'n]. ihnen angelegen sein la>»[eu] zur

vollkouimener[en] eduhluiig dessen jj^eben wir, vud wüuschen vordi^^t

vom Gäber alles gueteii allLenJ er^^priessll ichenj Seeg[en] auch anb-y

mit guade wolilbejrgethan Verbleibente. Geb[en] iu anser[er] liesiden?. statt

Passau den 1. July 1745.

Diesem aus der fürstbisohöfliihen Kanzlei stammenden Hirtenbrief

folgt in Yorneliineren Zügen die eifrenhändige Uiitersclirift : ^.7; l): Card 1

V Lfimhevg."- Der offizielle Charakter des Briefes geht auch daraus berv. r.

daiJ der bischöfliche Sekretär Berger und der geistliche Rat und Notar

J. E. Kernauer ihn zeichneten. Wie sehr der Kardinal recht halt»', fremden

Bucbfährern aof die Finger za sehen, zeigten die folgenden Jahrzehnte.

Unmittelbar Dach der Erlassang des Toleranzpatentes konstituierten sich

bereits zwei eTangelische Gemeinden, Scharten und AVallern denen sich

im Laufe kurzer Zeit sieben weitere Landgemeinden anschlössen.

LITERARISCHE BESPRECHUNGEN.
Re^duklioiMO von Haadacbsillta. Je wiehtifir Beprodakttoneii tob

Handschriften ffir tpradi* and hanstwissensehaflliehe Stadien sind nod je xahU
reicher sie — bisweilen anter dem Kindrocke des Toriner BibliotheksbraadM
— erscheinen, nm so dankbarer müssen die l^ibliotheken sein, wenn bei Besprechang

der verschiedetieii Arten der Kej)rodnktioneu auch der Kostenpunkt entsprechend

berücksichtigt wird, wie es bei K. K r u m b s c b e r, Die Photographie uu Dienste

der Geisteewisseaschaflea. Nene JahrbScher f. d. Usss. Altert XVII (1906) 601—65»
derFsU ist. Er betont, dafi Bedoktion auf die Hüfte, die bei sebr vieten Handsehriften

ohne Nachteil möglich ist, die Kosten etwa auf ein Zehntel herabeetst Das ist

amso wichtiger, als allein die Fortsetzungen der Codices Graeci et Latini photo>

grapbice depicti duce S. de Vries flO Bände erschienen; 2 — Wiener Livius, Lacretii

codex oblonirus angekündigt) und der Codices e Vaticanis selecti (bisher

7 BändeJ, der von Cliroust (Monumenta palaeographica) und von der Isew i'alaeo-

graphical Society berausgegebenen Tafelwerke erhebliehe AnfordenuigeBi SB die

Kaufkraft der fiibiofheksn stellen. Bine CoUesione psleograflea Bobbiesse Ist

angekündigt, Codieea Belgioi seleeti haben (sssh Le Bibliographe Uodame IX 405)

sa erscheinen begannen. Dazu kommen noch Reproduktionen einzelner Hand»

Schriften, von denen ich die Florentiner Pandekten, die Ibas Ambrosiana, das

Breviariura Grimani, das Missale Roselli nenne. Vor unnötiger Verteuerung durch

die Ausstattung wurde schon im Zentralbl. f. Bibliotbeksw. XXI 282, gewarut.

In einem Nachträge, S. 727, spricht Krambacher von elnar Sammlung

billiger Fsksimfle in Terkleiaortem Format, die von der Pariser Bibliothek bei

E. Lerooz mit Einleitungen' von Omont heraasgegeben werde. Das 1. Bändcben.

eine Samrolong Ton Proben ans versdiiedenen Handsehriften (genane Titelaagabo

>) Vgl. Hinke im Jahrb. d. Ges. f. d. Gesch. d. Prot in. Östeneicb X. 82.
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im Jahresber f. Altertuaibwias., CXXVII. S. 217, Nr. 6) sei 1901 erschienen, die

Sbrigen 6 im Jahre 1906. Daß es sich um eine Sammlung bandle, die abgesehen

TOB dem sogenannten 1. Bändchen, nicht bei Leroux, aoudern bei Berthoad

•mthieBen iit, kann nun «u dar Tomde tu 'ffiatoin da« Fnaw de Grtfoire

d« Tonn. BaprodnetioD ndaito dt naauerit eo oncdde btin 17654 de U
Bibliotheqae Nationale' entnehmen, wo S. 8 auf die 'Anthologie des poetes latins

dite de Sanmaise' (Par. lat. 10318) 'prec^denient publice dans laraerae collection'

verwiesen wird und aus den Notiten ReTue des bibl 1906, 255, Bibliographe

IX 455 entnehmen, der Titel weiß nichts davon. Auf den zum Nachschlagen recht

erflrealiehen KopftiM : Bibliothäque Nationale. Departement des mannaeritB folgt

nlmlieh dar Elaaeltitel, wie «r oben fBr Ongoiins gegeben worda, ohaaBand-
und Jahreisahl, waa aowobl bei Bibliotheken, waldie den Besuchern die

freie Bentttiung gestatten als auch namentlich bei denjenigen, die sie an die Diener

Tenreisen, die Auffindung der einzelnen Bande unnötig erschwert. Der Gesamttitel

h&tt« zu lauten : Keproductions redaitcs. Dann käme die Bandzahl und der

Einxeltitel (Titel des Werkes und Nummer der Handschrift). Für die bereits

9mkUnwn Bfaddwo (anSar den faMUMtoi t Pialtara 8846 aad 10685 und liraas.

Hat; Alban da Villard im Zeatialbl. f. BibUotheka«. XIHI, 12. Haü anga-

kflildigt) wäre dem nächsten ein Verzeichnis mit Bandzahlen beizugeben. Auch
Monacis mir nicht zugängliche Esempi di scrittura (Jahresber. f. Altertumsw. CVl

Nr. 28; Nenaoigabe 1906) tollen in radnsiartem Maßstabe gehalten sein

Wilh. Weinberger.

IV. Publikation der österreichischen Ex libris-Gescllschaft. Wien, 1906.

gr.-9. Eine stattliche Anzahl durch ihre Besteller merkwürdiger alter öster-

reichiaahar Ex libria wird in nanaatan Hafte dar Varainapttblikation abgebildet

nnd baaproeban. Wir finden da aina gaaaa Baiba Wianar Biacbßfa vom 16. bis

mm 19. Jahrbonderte genannt (damntar ICigatii nnd Milde), femer J. A. Brassi-

canns, Erzherzog Johann, Graf Dnrazzo, Bartenstein, van Swieten. (jraf Mollarth.

Daa könstlerisch interessanteste Blatt ist das im Besitze des Grafen Wilczek be-

findliche de« Abtes Stejthan Ferbpr von Vormbach von 1542, eine aquarellierte

l'^ederzeichnung von der ti&ud des Monogrammisteu N. A., der dae schOne

Wappen daa Orafan Nikolana III. an Salm nnd Nanbnrg von 1581 in dar Bnda«

paatar Nalional-Galeria gaa^cbnal batla. (Abb. in J. Madara Handsaiabnnngan

alter Meister, VIII., 944). Ein anderes ebenfalla nnsigniertee Bianplar von 1548

ist im Saal 50 des Bayerischen National-Musenms in München ausgestellt. Von

neueren Ei libris fallen durch ihre Güte die Radierungen v. Kempfs (R. v.

Schneider) nnd A. Cossmanns (Deutscher Orden) auf. Der als Austha rerkappten

Franensperson, die als Kunsttitel durch drei Jahre die Publikationen dar Qaaall-

acbnft patfoniaiait batta, gekfindigt an baban, nnß man dam nanan Badaktanr

C. Andorfar ala Vardianat anraabnao. Rott

Michael Holsnnim und Hana Bohatta; Dantacbaa Anonymtnlcxilum.

1501 bis 1850. Bd. III. L bii R. Weimar 1905, GeseUschaft der Bibliophilen.

So wie die beiden ersten Bände ') wurde auch der Torliegende Teil dieses

bibliographiachan Handbncbas Ton der gesamten Kritik obne Ananabme beifällig

t) MfUail. d. (Vat. Var. f. BiUw. VH. 1908, 8. 186 bia 187 (Orolig)

Baapiacbnngtn von Bd. II : ZantralbL t Biblw. 1904» 8. 188 (Goldmann.) —
Ztadir. t d. dit Gjmn. 1904, S. 64 bia 66 (Wagnar), - AUg. Ut Bl. 1904, 8.
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aafgenonuMii^. N«ii« GMiehtBponkto dnd in diesMi Besprechungen gegeaAb«
den frieren siebt btlgebrieht worden» Die BeferenteD beben ledigUdi wieder-

holt anf die großen Anfosdenugen bingevteeett, «elebe en die YeribeMt

durch die A9Sgßh% feetelH waren, das weit Terstreute Material lo sammelOt

kritisch zo sichten und mit dm Qaellenbelegen yerseheo, geordnet in einem

einzigen Werke vorzufuhren. Durch diese zusammenfassende Arbeit sind nicht

nur die an TerBchiedenen bteiieu bisher schwer erreichbaren Ergebnisse Ton

Eiiiseletadie& vereinbeit weiden, eendem aoeb eo meacbe l&ngst TeieeboUen«

Fereebonginenltafte wieder ans Uebt gebiaebt werdai nnd dadareb aar Geltoag

gekommen, so dafi es niebt mehr nötig ist, einen keetspieligen biognphischen

Apparat, wie er nar sehr großen Bibliotheken aar VerfBgnng efcebt, in mili-

aamer, zeitranbender Arbeit za Hilfe nehmen zu müssen.

Die innere Einrichtung ist sowie die äußere Gestalt, welche Drucker und

Buchbinder dem üuche gebebeu, die gleiche wie früher geblieben, Dinge, die

genug oft bei Werken, deren einisbie Tdile in längeres Zwieebenrftttmett etaeheinen»

in einer flr den Benfltur niebteweniger denn erwflnsebten Weise von Band sa

Band eine Ablndenng erfahren. Nachträge oder Ergänzungen sind bisher Ton

anderer Seite nicht verOfi'entlicht worden; zweckmäßigerweise haben dagegen die

Verfasser das Quellenmaterial, welches ihnen im Laufe der weiteren Arbeit

außer dem im ersten Bande verzeicluioten erst später zugänglich geworden ist,

sebon in diesen Band eingefügt, soweit es hierher gehört, so daß der größte

Teil der Hncbtrlge nacb AbsAInfi dee ganten Werkee sidi wtid anf die früher

eraebienenen Binde beeehrinken können.

Von Seite der Literaturhistoriker wurde besonders auf das hier vorliegende

Haterial zur Geschichte des Buchtitels hingewiesen, dessen Wandlungen ^ich in

einem solchen Cairersalkatalog von Druckschriften des mannigfaltigsten Inhaltes

unschwer ?erfolgen lassen. Die künstlerisch ausgestatteten Titelblätter sind lange

schon nicht nur Sanimelobjekt tou Barbaren, die die Bucher ihres Kopfe« be-

raubes, sondern aneb wieeeaeidiaftlieher DarstelluDg geworden. Eine Qesebichte

nnd Peyebologie dee Bnebtitele barrt noch ibree Verflwseie — sa der hier

reiches Material Torliegt. — Die Zahl der Bibliotheken unter den Mitgliedern

der Gesellschaft der Bibliophilen, als deren Privatdruck das Werk erscheint,

gestattet keinen Rückschluß auf die Intensität der Benützung für die Kataloge

dieser Sammlungen, ob mehr ui.s die drei Bibliotheken, die dem lieferenten

bekannt sind, au der Uand des Auunjiuen-Lexikons ihre Nationalkataloge in

dieser Bichtang reridierea. Die Kataloge der großen wiseensdnftlidien Antiqnariala

sieben dagegen dae Baeb fleifiig an Bäte nnd Teraierken ab and sa : «fehlt bei

Holzniann und Bohatta* um damit an sagen, daß es selbst diesen Spezialforschem

nicht gelungen ist, den YeiiiMser sa erniitteln oder nm ein Baeb als besondere

selten zu vetzeichnea.

65 (Schnürer). — Lit. Zentr. Bl. 1904, Nr. 3, bis N. fr. Presse Wien, Nr. 14102,

29. NoY. 1908, 8. 86.— Wiener Abdpoet Nr. 81. 9. April 1904 (t. E. [omorsysski])—
Magjrar Kdnjvssemle XL 1908, 8. 427 bis 27.

a) Bespr. v. Bd. III: Zschr. f. d. öst. Gymn. 56. Jhg 1905. S. 982 bis 83.—

Wiener Abendpost Nr. 177. 4. Sept. 1905. — N. fr. Presse. Wien. Nr. 14738,

8. Okt. 1905, S. 89. — Pressburger Zg. Nr. 299, 29. Okt. 1905. — Msgfar

KöujrTszemle XIIL 1905, S. 867 bis 68. — Lit. Zentrbl. 1906, S. 291.
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Da das Manuskript des gesamten Werkes fertiggeatellt vorliegt, ist dessen

Abschluß durch einen die Buchstaben S bis Z umfassenden Band und seine

VerToUständigang durch die Anonyma der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts

nur noch eine Frage der Zeit, so daß wir nicht, wie bei eo manchen anderen

WbAhm fttrelit«!! nftMon, dtB « siebt werde yolleodet werden. Orelig.

Paul Kristeller, Kupferstich und B o I z s c h n i tt i n Tier
Jahrhunderten. Mit 259 Abb. Berlin, B. Cassirer. 1905. 81

Das angezeigte Werk ist auch für Bibliothekare von Wichtigkeit der

Kapitel wegen, die sich mit dem graphischen Schmuck von Druckwerken befassen.

DMm gehOrei die eiBleitenden ErOitemngen Uber die gewerbegeeehiebllidien

GrudlaceB der tüUn llluetntieB, dM wecbeele^tige Terhiltiiie Ten Brieftnaler,

Sartenmaler, Briefdrncker etc., die Übersiebt über die Blockbuchdrucke in

Deutscliland und den Niederlanden, die Darstpllnnf^ der italienischen Holzacbnitt-

lllQBtration des 15. und 16. Jahrliundorts, der man ebenso wie dfu der deutschen

lünstration der Blfltezeit eingeräumten Abschnitten anmerkt, daß sich der

Verfasser hier auf aelbstdurchackertem Gebiete bewegt, und endlich der Abriß

d«r finuMOeiidieB Knpfentieh*IU&etralioB dee 18. JabrbBnderti. Die Bsdi iet

reieh Bad gnt illnetriert Dnreb ABiBfitnuig der KomltiBBg war ee mOgjlidi

geworden. Beispiele auch solcher graphischer Erzeugnisse zu bieten, die lieh

genießbarer Wiedergabe durch die älteren Techniken der Zinkotvpie entzogen

hätten. Die vom Verlage gebunden in den Handel gebrachten Hxemplare kOnnea

auch als Muster vornehmer und einfacher Buchausstattung dienen.

VEREINS-NACHRICHTEN.
Am 1. Dezember v. J. fand ein gutbesuchter Vereinsabend statt, den der

* Vonitiende, Beg.-BalHaae miteiBem warmeBNadirBlbaBdBe TentorbeBe Ane-

tcbafimitgUed Dr.Weies erOfflieie. Alf GegeBetead der TageeerdaBBg lageB eiae

Beibe tob Anträgen Tor, in erster IiiBie eise Znsebrift nebrerer Bibliotheke-

praktiknnten, die sich mit der nngaaitigen BiaterielleB'Lage dieser BeamteB-

kategorie beschäftigt und fortf&brt:

In dem von beiden Häusern dee Beiehsntes iBgeBommenen Gesetzentwurf

betreffend die Schaffung höherer Adjuten erscheinen gerade die Bibliotheks-

praktiicanten insofern zurückgesetzt, als sie von der Erlangung der 5. Adjuten-

stufe per 2500 K, welche ausdrQcklicb nur auf die Auskultanten beschrankt

bleibt ansgssdilosieB dad. Der betreffesde Beridit des JastlttBSScbBsses

(V. BeilageB sb dem stenographiacben Protokoll des AbgeordaetenbaBses,

XVIL Seesion. 1906, Kr. 2526. Seite 1 ff.) begrfiadet die boTorsogte Aosnabme«

Stellung der Anskaltanten damit» daß die Praktikanten der anderen Dienstzweige

„schon dermalen nach sechsjilhrig'er Dienstzeit extra statum oder ad personam in

die X. Rangklasse befördert werden und daher momentan sogar besser gestellt

sind als die Auskultanten, bei weichen erst die Beförderung unmittelbar in die

IZ.BaBgklas8e eiae ABS^elebaag berbsiffihrt* Nbb gibt ee aaeb iai k. k. Kblio-

theksdieaete keiae X. Raagklaiee i die «Beamtenanwirter* diesee Dieastsweiges

nflssea aber bei ibrero Elatritte dieselbe YorbüdBag and Eigasag besHsen wie
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die Anskaltanten : es erscheint also als eine schreiende Ungerechtigkeit, wenn

sie TOD der Erlangung der 5. Adjutenstafe nach sechsjähriger (!) Fraktikanten-

MÜ ansgesehlotsen blaibeo.

Der Grund dieser BentellteUigang der Bibliothekspraktikanten dQrfte

darin za suchen sein, daß ihr Statav gegeottber dem der Jostizbeamten ein Ter-

chvindMd kidner ift nod dafi b«i der Ablurang dm Beriehttt niemaiid di«Mr
Beamtmiktttegorie gedteht bat.

Aber nicbt genag darui ! Von dea Konzeptspraktikantmi aller aoderen

Dtanttiirelge worden in leteten Zeit in Wttrdignng d«r TeaernngtrerbUtniaM

nnd der Notlage der niederen Beamtenklassen ein Teil antwader ad pmonam
oder extra statam in die niedrigste Rangklasse der Konzeptsbearaten ernannt,

während im Status der Biblintheksbeaintenschaft bisher nicht ein einziger Prakti-

kant dieser Begtinstignng teilhaftig wurde, und dies, trotzdem die Zahl der Prakti-

kanten im Verhältnisse zum Gesamtstatas eine anverhältnismäßig große (nach der

Znaammeaatellnng Dr. Schnberte in den aMittMlangen* IZ. 5. S. 811 IL

27V,Ve0irt.

Bnrftgt man eebliefilieb, da6 bei der geringen Antabl der in Belmdit

k«>mmenden Beamtan die Mebrbelaetnng dei Badgeta aneh bei größter Libeialittt

eine kanm nennenswerte wira» io aneheint unser Ansuchen um Schaffung einiger

.Amanucnsisstellen ad personam. respektive um Gleichstellung der Bibliotbaka-

praktikanten mit den Gerichtsaaskaitanten gewifi gerechtfertigt.

Die gefertigten Praktikanten glauben im Sinne slmtllcber an den k. k.

österreichischen Bibliotheken angestellter Kollegen zn sprechen, wenn sie es als

eine der dringendsten und würdigsten Aufgaben des Vereines halten, daß dieser

sowohl aus Gründen des Kechtes und der Billigkeit, als auch im Interesse der

Sache Mlbet iidi in dem angedeotetan Sinna der Praktikanten annahnia nnd aia

zwelfela nioht, dafi dia habe Bagierang tieb in dieeam Falle der bareditigtan

nnd dringenden Bitte dee Yerainet niebt TanebliaBen wird.

Der iweiteObmann-StaUTartrater, BiUothakar Simon Laaebittar, fthrte

nun in der Twaammlnng folgandea ana:

„Da eine 7erbandlnng flbar dieie Eingabe in dar Feetvanammlang «obl
niebt am Platte geweean wira, bat der AaetebnA baeeblasaen, eie in dar niebitan

ordentlichen Vereinsversammlung zur Diskussion zu stellen nnd hat ein Subkomitaa

beauftragt, dia Angeleganbait an beraten nnd einen entepreebanden Antrag m
unterbreiten.

Der Bericht hierüber wnrde mir übertragen, and eo habe ich die £hre,

Ihnen heute über diese Eingabe zu referieren.

Ich beginne damit, daß ich Ihnen die gegenwärtige, nichts weniger als

rosige Lage der Bibliothekspraktikanten darlege und im Anschlüsse daran ein

Bild von Ibren wahrhaft traitleeen Annichten fttr dia Znkanft «aftvarfe.

Das Verbiltaia der definitiTan Beamten m dan Praktikanten atallt aiah

gegenwirtig so, dafi den 77 definitlTen Beamten dei Bibliotbekitatni dar

UniTariititt- nnd Stadienbibliothekeu, der Bibliotbaken der teebnieehen Hoch>

icbnlan (mit Ausschluß der polnischen Bibliotheken), der Hochschule für Bo len-

knltnr nnd der Wiener Akademie der bildenden Kdaste 39 Praktikanten (nnd
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zwar Wien: U.-B. 14, Tech. 2, Akad. 1; Prag Ü.-R. 10; Graf Ü B. 5; Inns-

bruck U.-B. 3; Czernowitz U.-B. 3; Salzburg St.-ß, 1) gegenüberstehen. Die
Fraktikautea bilden also ein Drittel des Gesamtstatus oder auf je zwei Beamte
kommt mindaiUiii ein Pnktikaiit. Dm M also ein so ongänstiges VerhUtois,

wie ea «obl in keinem uderen Beamteutatna lieli wiederliolen dflHke. Nocli

traariger sieht es aus, wenn man eiasebe BiUiollieken in Betnwlit aielil Und
da sind die Praktikanten an der Prager üniTersitfttsbibliothek jedenfalls am
schlechtesten daran, denn da stehen den II definitiren Beamten, 10 Praktikanten

gegenüber, ein Mißverhältnis, das einzig dasteht. Aach cn der Wiener Univer-

sitätsbibliothek sieht es nicht riel besser aas: Da kommen auf 19 detinitive

Benmta 14 Praktikanten. In dieaen Veiden Bibliethekeii ecreieiit aomit die Zahl

der Praktikanten schon beinahe jene der definitiTen Beamten. Ja aelbat die

kleineren UniTersitAtsbibliotheken in Graz, Innabmdk nnd Ciemowita mit
10. 8 nnd 6 definitiven Beamten haben» die enteren 5 nnd die letiteren je

3 Praktikanten aafimweieen.

WSrden diese Zastände fortdauern, so mOSte die Hälfte der gegenwftrtigen

definitiven Beamten in Pension oder mit Tod abgehen, bevor der letzte gegen-

wäitige Praktikant definitiver Beamter würde. Mit der Hoffnung auf das In-

pensiongehen, abgesehen vun dem allgemeinen Widerwillen dagegen, sieht es

aber, wenn man die Dienstzeit der ftlteren Herren io Betracht siebt, sehr schleeht

ana» denn nnr 7 von den definitiren Beamten haben eine Dienatieit Ton 80 oder

mehr Jahren nnd nnr 14 eine eolehe von mehr als 2S Dlena^ahren. Kit anderen

Worten: erst in 15 Jahren wArde der im Bange 14. Praktikant von den 39 daran

kommen, definiter Beamter tn werden, falls alle 14 Beamten mit mehr ala

25 Dienstjahren das 40. Dienstjahr erreichen würden.

Und nicht minder trostlos sind die Aussichten für das Avancement der

Praktikanten, wenn man das Alter der definitiven Beamten beziehungsweise die

Möglichkeit ihres Absterbens infolge des Alters in Betracht zieht. In dieser Be>

Ziehung stehen die Verhältnisse so, daß nur 7 von den 77 Beamten ein Alter

von 60 oder mehr Jahren, nnr 18 ein Alter von 55 oder mehr Jahren nnd nnr

21 ein Alter Ton 50 oder mehr Jahren haben. Mit anderen Worten: es mtfiten

alle 21, fünfzig oder mehr Jahre alte Beamte abatttben, betör der gegenwärtig

im PJange 21. Praktikant von den 39 daran käme, zxi avancieren. Das sind für

die jüngsten Praktikanten gewiß hoffnungslose Zustande. Dazu kommt nocl), daß

von den gegenwärtigen Praktikanten schon jetzt 2 eine 7 jährige, 2 eine 6jäbrige,

4 eine 5jührige und 7 eine 4jährige Dienstzeit hinter sich haben; in Summe
find es alao 15 Praktikanten, die adion jetat mehr ale 4 Jahre im Biblioth^a-

dienit atehen.

Und trota dieeer traorigen, man kann bei der Fortdaner der gegeowirtigen

Verhältnisse geradezu sagen, aassichtslosen Aussichten ffir die Zukunft
.
gilit ea

noch Kandidaten, die den Mut finden, sich dem Bibliotheksdienste zuzuwenden

und die von den vorgesetzten Behörden auch — aufgenommen werden, weil sich

diese der Einsicht nicht verschließen können, daß bei dem stetigen Anwachsen

der Bibiiütheksagenden d&a Bedürfnis nach Arbeitskräften zweifellos vorhanden

iat. Wohin aber aoll daa ftthren? Da mnB Abhilfe geschaffen werden, loU nieht

ünsafiriedenheit nnd Arbeitererdroaienheit nicht nnr nnter den Praktikanten,

londem aneb nnter der jfiageren Betmtenachaft rieh mit der Zeit einatellen, nnd
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soll nicht der Dienst bei einer längeren Fortdauer dieser Verhältnisse unbedingt

Schaden leiden. Aber wie Abhilfe MtwffM?

Di« in den Antnf Ftiktikaiittii h«rf«fftlioh«iM HiatanMltaiig der

BibKotiukqpnktUnuitMi gtgmflber drni Andraltuitm ifl ja tntMbiedMi n mifi»

billigen. Allein eine Remedar des Geseties ist schwer und gewiß nicht in aller-

nächster Zeit durcliznfnhren. Und damit wire im aü^empinen anch nicht viel

geholfen. Auch die ad peraoaara-Ernennungen bieten große Schwierigkeiten und

kämen nar in besonderen Aasnahmsfällen in Betracht. Eine radikale Abhilfe

IcOunte nar die EinfUiraog des ZeiltTaneements nntor gleichseitiger Einreihang

fon aageahr der Hüfte der Pralctikaiiteo in den definitiven BeunUnttatni snd

anter gleieibidtiger Festlegnnff der Zahl der Piaktikanttsi^ Sber die nldit hinane-

gegangen werden sollte, so daB Probepraktikanten unr in dem Verhältnisse aaf-

genommen werden, als Praktikanten rn Beamten vorrücken, bringen. Bevor dies

aber durohgefnhrt wfirde, wenn es überhaupt erreichbar sein sollte, wäre die

Schaffung provisorischer Amauuensisstellen, analog denen der Lehrpersonen an

den Uittelschalen, anzustreben, so daß die ältesten Praktikanten, etwa die mit

Auf und mebr Dienstjahren, ra provieoriiclien Amannaneen tn ernennen

wiren.

Der Annehoß stellt daher an die Versammlang folgenden Antrag: „Die

Versammlung ermächtigt den Vereinsausachuß, an das k. k. Ministerium für

Knltua und Unterricht eine Eingabe mit der Bitte zu richten, daß es bis znr

definitiven Kegelung der Bibliotheksbearotenfrage durch Einfähmng des Zeit-

aTancements wenigstens jene Bibliothekspraktikanten, welche eine fOnf- oder mehr-

jlhrige ufdedenetellende Dienetieit 'hinter tieb haben, m prorisorischen

Ananaensen bel&rdem mOge.

Der Antrag wurde einstimmig zum Beschlasse erhoben.

Als zweiter Ponkt der Tagesordnuni; folgte ein von Dr. Anton Schnbert
am 25. Mai v. .T. gestellter Autrag, dti folgenden Wortlaut hatte:

Der Gefertigte erlaubt sich hiermit an einen üochverehrlichen AnsschnB

mit dem Brrachen heransntreten, derselbe wolle geneigtest die Tanlichkeit der

Einbemflmg einee Beeprecfanngtabenda beiiehmigaweise dner anfletordentlidien

HanptfefHunmlnng mit nacbitebendw Tkgeeoidnnag erwigm t

1. Die gegenwärtige Stoelmng in den VonrfieknngiTerhiltniseen aneerea

Benfes.

2. Beleuchtung der Notwendigkeit, auch fQr die Bihliotheksheamtenechaft

Posten V. und IV. Bangklasse zu systemisieren.

8. Die Zweckmäßigkeit der Schaffung eines besonderen BibUotheks-

departementi mit etreager Faehmannibeaetiang bei den Stattbaltnreiea nnd bei

dem k. k. tfiniiterinm fSr Knltea nnd ünterrieht

4. Die Geltunp der Volontärjahre alten Stiles.

5. Die Bü)li(^itlitjk.sb(aintens*liaft nnd die Zeitavancementsfrage.

Über diesen Antrag erstattete der iweite SchrifH&hrerDr. Othmar Doub Ii er
du folgende Referat:

Herr Dr. Anton Schobert hat in einer Zuschrift vom 25. Mai 1906 beim
Anischnsee angeregt, die Slnbenifteng eüier VereinerenammlnDg mit nachstehender

TagMordnang zn erw&gen. (Folgt der WorÜant.)

Sie sehen, meine Herren, daß Herr Dr. Schubert in seinen Anregungen
eine ganze Beibe Tür den Stand der BibUotheksbeamten sowie für dasBibliothekt-



we«en uberhanpt höchst btdeutitne F»g«n hMH h*i D* ab« d«r«ü Be«handlang mcht bloß einen, sondem fjelmehr gu«. Kelh. Toa V««ia..abenden ausfallen würde, .0 sehe ich ton rorneherein bei den Pankten 2. 8 ODd
4 Toneiner ausfflhrlichen Behandlung ab, möchte mich aber dabei gegen denBiOWMf wnrahren als ob ich etwa ein prinzipieller Gegner der darin enthaltenen
ABMgiiiigra WIN. feh besprecha dieae Pankte xnerst und gehe erst nachher zu

P„!w 9"". VT*"^'****^*"*"»^**"*''«'^*»^»»*«' Was zunächstPnnkt 2 die Sj8tenii8.erang y<m Stolleo der V. und IV. BugUme betrifft. .0
b,n ich überhaupt gegen jede »tarre StellensjetemWermig in dieMm Benfe, ichwerde diea später eingehend dartun. Die Systemisiemng eioerSttUa der IV Btnff-klaaw - der Antragsteller denkt sich darunter, wie aus seinem Aufsätze in

*
f. / • <ier Vereinsmitteilungen erhellt, die Stelle eines Qe-

DtnliDipektoride. BibUothek.wee«i - dürfte übrigens kaum erreichbar sein.

* ^«*lt^'¥*
der Zweckmäßigkeit der Schaffung eines fachmännisch be-

setzten BibUothekedep«rten«Dti beim Unterrielitiminiateriam betrifft, so halte ich
es in dem gegenwärtigen Aogeablieke sieht Ar epportna an dicMbaiUe Vtage heran-
zutreten dawir. Wieich glaube. nnsereAgitationskraft^diejetitftreiaeaadarawiahlige
Standesfrage in vollem Umfange in Anspruch genommen werden muß. nicht
zersplittern sollen. Bibliotheksdfpartements bei den Statthaltereiea halte ieh da-
gegen flberhaupt für eine undurchführbare Utopie.

BeiQglich Punkt 4, Geltung der Volontürjahre alten Stils, habe ich mich
da ich, dem Staatbeamtenetaade nicht angehörend, nur ungenügend informiert
war, aa mafigebenden Stellea erkaadigt and erfahren, daß seitens des Mim-
•teriame eiae aUgemeioe gleichmlAige Behandlnag diem Ftage biiher per*
horresziert wurde, und sich dasselbe die fallweiee EntMheidnng Torbehllft.
Vielleicht wäre es möglich, dieser Frage, sobald genügendes Material xorliegt,
seitens des Vereinsausschusses in einem geeigneten Zeitpunkte Bihenotreten.

Wir gelangen min zu Punkt 1, die gegenwartige Stockung in den Vor-
rücknngSTerbÄltnisaen unseres Berufes, der meines Erachtens nur im Zusammen-
bange mit Pankt 5 dieBiWiotheksbeamtenscliaft und die ZeitavancemeuUfrage za
behandeln iet.

Ii sei mir geetattet, aa die Spiti« meiner Ausfahrungen die Äußerungen
iwaier aaf flaanspolitiscbem nad jariitiechem Gebiete antrkaaater Aatoritftten
an stellen, eiaes Prenßen und eines Österreichers,

Finanzminister Miquel äußerte sich hierüber im preußischen AbgeordnetoB-
hause am 12. Jänner 1891 anläßlich der Einführung des jetzt in PreaAea ge-
setzlich bestehenden Dienstaltersstufen-ystema folgendermalien

:

„Bisher (beim Stellenetat, Bangklassensjstem) avancierten die Beamten in

bcstimmtea Beamtengemeiaichaftea, wo der Gehalt nach Minimal-, Maximal-
nnd Mittelsitien normiert war« Das AaMekea in die GehaitsUasson hing
wesentlich ab von Vakanzen durch Tod. PensionieniBg oder Versateoag. Wean
man an Stelle dieses Systems das System des Anfrflckens nach ersten Alters-
stufen setzt, so ist der tüchtige IJeamte, der seine Schuldigkeit tut, sicher, in

bestimmten Perioden in seinem Gehaltsatie aufgebessert zu werden. Dadurch kommt
der betreffende Beamte in die Lage, seine eigene Zukunft zu berechuen, die rer-

mntlieheii fliaaahmen nnd Ausgaben, dia ihm in Zakvnft orwaehaen, mit einander
Tergleiehen aod eine fiel richtigere und Ökonomischer« Wirteehaft Ühren aa

2
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kOnoen, ila wadd er tfai «Um nicbt TorherMhMi kaas und Miner Zakonft mehr

oder weniger nsiicher Ut Dm Oefftbl der Siekerbeit in der gMsen Lebenettellong,

dM GeflUil der Berohigang muß bei diesem Systeme viel großer werden. Aber idi

sage noch mehr: Aach das Gefühl der Würde als Beamter maO biedareb ge-

it&rkt werden gegenüber dem bisherigen System."

In einem am 11. MUrt 1R96 in der Wiener juristischen Gesellschaft ont^r

dem Titel „Krwerb und Beruf gehaltenen inhaltsreichen Vortrage hat der jetzige

Prkaident dm Obanten OeriehiibefM Dr. Emil Btelnbach an einer Stelle die

ZeitaTanMmentafrage geatreift Er behandelt die Befi)rdernng im StaatidieBate

nad kemmt auch zu sprechen atff das von der. Daner Miner Dienstleistuig in der-

selben Dienstosklasse abliängi^'o Hecht des Beamten auf Erhöhung seiner Dienst-

bezüge, wie dies beispieiäweise bei den sogenannten Triennien oder Qtunqnennien

dex Fall ht. Kr fährt dann fort

:

„Vielioicht liegt hier sogar der liegiuu für eine dem Geiste des Institutes

ineinea Sracbtena vollkommen entsprechende Fortbildnng dM BeamtanrechtM in

der Bicbtnng, daO jedem Beamten auch ebne Beförderung an einer böbtren

Dienateaatellnng, tn weleher er vielleicht gar nicht taugt, bei infriedonstellender

Dienstleistung die rege ImäOige ErbGbnng aeiner DiensteebMfige innerhalb ge-

wiaHr Grenzen pesidiRrt worde."

In den Kiiiseii der usterreichischen Bibliotlieksbeaiuten wurde die Krage

des Zeitavancements, wie ich glaube zum ersteninale, in einem von mir am
25. Febmar 1899, im OaterreiehiMben Verein für BibliotbekawMcn gehaltenen,

in Mr. 2 dea III. Jahrganges der yweinsmitteUnngen abgedruckten Tortrage be*

sprechen* Ich habe darin als Grund fOr die Stockung in den Vorrfickungsver-

hältnissen unseres Berufes, das Sv^toin des außer bei den Osterreichischen öffent-

lic!i>'ii Beainteii fast nirgends mehr dureligeliiiirten starren Ilangklassenavancemf :its

Li'zeiclitu't, welches, da e^ von reinen Zufüliigkeiteu, wie schweren Krkiaiikungeu

und Tudesfübllen abhängt, nicht bloß unsicher, sondern auch ebendeshalb im

höchsten Grade nnmoraliseh ist. An sablreichen Beispiden habe ich sodun

die BefOrdernngweise bei anOerOsterreicbischen Biblidtbeksbeamten, reichi*

deutschen, englischen, französischen und italienischen illustriert. Lh ni'clite

nicht alles wieileriiolen. was ich angefülirt habe, nin liie cclivverefi Miiii^'e! des

bei uns ^'eltenden yy>teins naclizuweisen im (legensatze zu einem Vorrückniics-

niodus, wie er Lei fast allen auüerösterreiciiischen Beaniteiikategorien und bei

den Osterreichischen Mittelachulprolessoren schon lange bestand, und für den

in der allerletzten Zeit die Beieiehnung Zeitavancement geprägt worden iai

Nnr eine meiner Ansfttfamngen Mi mir gMtattet, beute nochmals wörtlich

an titieren. Ich fragte damals

:

„Wohl darf man nicht verkennen, daß die letzten Jnlire speziell fiir tiie

staatlichen Bibliotheksbeamten eine Keilic ganz erheblicher Verbesserungen ce-

bracht haben: Die (ileichstellung mit den Übrigen Staatsbeamten nnd die ieil-

uahme an der allgemeinen Gehaltsregulierung des Jahres 189Ö. Die momentanen

Yorteile sind angeuMheinlicb gewiß I Geben Sie aich aber keiner Tftnscbnng hin,

meine Henen ! In tielleicht nicht allsnfemer Zeit wird namentlich an soldien

Bibliotheken, bei denen auch an den oberen Stellen Torwiegend jängere Erifte

wirken, das .Avancement auf unul^ eh'are Zeit gesperrt sein. Und dann?"

Am Schlüsse meine.« Vortra<:cs hatte ich erklärt, daß es nur die Zakunft

lehren könne, ob und wann der Zeitpunkt kommen werde, meine Anregungen
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vm Oeganttende ein«r Aktion la inaeh«ii. Ich hielt damili den Zweek mainer

Anafiihniigaii fllr arraicH wann et mir nor galongen aal, dia Anfinarkaamkeit

der anwesenden Fachkollegen und vielleicht auch maßgebender Kreiea auf diese

höchst wichtige Frage zu lenken. Ks werrieii bald 8 Jahre verstrichen sein, seit

icli meine Ausführungen in unserem Vereine vorgebracht habe, Müiuilich wurde

mir von vielen Kollegen ihre Zustimmung mitgeteilt, doch dabei ist es geblieben,

Gegenatand einer Aktion von Vereinswegeu ist die Erstrebang dea ZeitaTancements

bisher nicht geworden. Ja markwardigerwaiae hat aalbat Dr. Schabart, daaaen An*
regang wir ja dia hantige Tageiordnung verdanken, in aeinem in 6. Heft dee

IX. Jahlganges unserer xMitt« ilungen enthaltenen AuTsatze «Ziffern und Streif-

lichter 20 einigen die k. k. Bibliotheksbeamten betreftenden Standesfragen", die

ZeitaTanceraeotsfrage nicht einmal gestreift. Seine Auslührongcn bewegen sich

Tielniehr vollkommen im Kuhineu des alten Rangklassensystemp, das er sogar

noch aasgestalten und mit Stellen der V. und IV. Rangklasse krOuen mochte

nnd aeine oit sehr drastischen Aosiftlle richten sich nicht mit einem Worte gegen

das Sjatem ata aolehea.

Erst in der allerletzten Zeit ist von ganz anderen Beamtenkategorien die

Frage des Zeitavancements wieder angeregt worflen. Naclulem es wiederholt in

amtlichen Gutachten, die aber nicht in die Ötfentlichkeit gelangt sind, gestreift

worden ist, so zum Beispiel rQcksichtlich der Vurttickung der Staateisenbahnbeamteu,

wnrde das Zeitavanceroent dareh eine Denkschrift des Ersten aUgemeineQ Be-

amtenTerainea Tom 14. Hin 1905 snr Disknssion gestellt nnd bildete aneh auf den

lotsten Staatabeamtentagen neben der Einftthrnng einer modernen Dienatpiagmatik

die Hauptforderung der zum Beschlüsse erhobenen Besülutionen. Im Jahre 1906

erscliien die höchslverdipnstliche Schrift l'r. I,eopo]d Wabcr's ^ Hesoldungssystem

im Staatsdienste. (Ran^isklassensystem, Zeitavancement, automatische Gehaltsvor-

rückung.) Die Grundsätze des prouüischen Besoldungssjßtems. Die Theorie

Laband s and Steinbach's vom Staatsdienste." Vieles, was ich int Verlaufe meines

Referates roibiinge, ist den Ansftthmngen der Wabar*schen Broschüre entnommen.

Die Frage ereehwand aeltdam nicht mehr von dar Tagesordnwig. In den

Sitsnngen des Abgeordnetenhauses vom 19. und vom 24. Oktober v. J. wurde Ober

einen Dringliclikeitsantrag des .Abgeordneten Böheiin verhandelt, der die

Ke^elung der Ava!:ceTnents- und Gehaltsverhältnisse der rostbeamten und Post-

amts diener zum Gegenstande hatte. Bei dieser Gelegenheit hat der Handels*

minister Dr. Forscht auch unter anderem das Zeitavancement besprochen nnd

was apetiell nns Bibliotbeksbcnmta, die wir kleinen BeamtenkOrpem angehören,

intereseieren wird, folgende Infiemng getan : «Wenn in einem Status danemd mit

starken Vermehrungen za rechnen ist, so wird sich für die Bedienstelen Tortna-

sichtlich nicht das Zeitavancement sondern das Statossystem günstiger erweisen,

während wieder in einem Status mit geringer Personalbewegung vom Stand-

punkte der Bediensteten das Zeitavancement vorzuziehen sein wird." — Der

Minister äußerte dann im weiteren Verlaufe seiner Rede, daß die in Beiag naf

die Terbeaaemng der Torrttcknngaverhlltniase der Verkehrabeamten gepflogenen

Berechnnogen linnmehr aof das Zeitavancement ansgedebnt wurden.

Aach für die Beamten der Stadt Wien ist eine Qehaltsregnlieningsvoclage

in Vorbereitung, die aof dem Grundsatze des ZeitavaneemenU aafgebant ist.*)

*) Nanmehr schon vom Gemeiuderate zum Beschloß erhoben.

2»
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Wh dinala, «!• i«h ?or acht Jihra mainea Yortnf liitli, iio«h gani aUgfD«ia
fllr «in ent ia weiter Ftni« münhhtxw Ziel gdt, «u nanMitlicb in

Ereilen, die sich Ton der einmal durch ein vieljähriges Herkommen geheiligten»

der starren Beamtenhierarchie nicht befreien konnten, als eine undarchfOhrbare

Utopie bezeichnet wurde, da» Zeitarancement, ist nicht blofi popuUr, tondera

sogar schon regierangsiuhig geworden.

Bs wird «Ito hoffentlich bald allseitig sieh die Einsicht Bahn brechen,

daB dem Übel der in kflneren eder Iftogeren Pmaen immer wieder eintretenden

Tonrflekmigsiteekangen nicht mehr dnreh die anigM>igttai Stetnsireriieeeeni^en

gesteuert werden kann, sondern, daß Tielmehr die Watzel dce Übele, dai gant«

beatige Rangklassen-Gehahssystem, beseitigt werden maß.

Wie sollen wir uns aber das Zeitavaucement vorstellen? Als Hauptgrunl-

satz ist jedenfalls festzustellen, daß der Gehalt eines jeden Bibliotheksbeamten etwa

mit der jetzigen ersten Gehaltsstafe der X. oder IX. Bangklasse, beginnend in regel-

mifiigen Zdtabeehnitten bis in 85 Jahren n einer gewiseea Hshe ansteigen

maflte. Diese Höhe könnte etwa dm Besigen der jetsigen VIL Bangldasse

entsprechen. Was die Rangstufen betriift, so konnte da ein mefarlkcher Weg ein-

geschlagen werden. Ich denke dabei — nebenbei bemerkt — nur an die B»-

anitenstellen und ziehe die leitenden Stellen der Direktoren beziehangsweise

Bibliothekare hier nicht in den Kreis meiuer Betrachtungen. Einmal h&tten wir

hier das Beispiel des Lehrerpersonales an Mittelscbnlen. Der Anfangsraug wire

wie dort die IX. Bangkksse. Der Gehalt Wirde dagegen nnr mit dnn Beaftgen

der X. Bengklasee, alee mit K S900 nnd der AkttfititBialege der IX. {K 1000)

beginnen and in 7 Qainquennien — bis zur HOhe von K 6000 anfsteigen. Nadi

zehn Dienstjahren könnte dann die Verleihung der VIII., nach 20 Dienstjahren

der VII. mit der entsprechenden Aktivititssalage bei tadelloser Führang er-

folgen.

Bin iweiter Weg wire der, wie er im Motlrenberichte tum Gehaltsgesetze

des Jahres 1889 als Ponkt 8 nr Disknssion gestellt wnrde. Belassnng der syste-

misierten Stellen, jedeeh nnter Zaerkennnng von iflaf fortlaufenden Qainquennal-

Zulagen. Die Vorrflckung von einer Bangklasec in die niehsthOhere wflrde da wia

bisher im Falle einer Apertur erfolgen.

Mein Vorschlag, den ich im Jaiire 1899 machte, sieht von systemisierten

Rangklassen ganz ab. Die Vurrückaug erfolgt, ausgehend vom Anfaugsgehalte

der IX. Rangklasse in 7 Qainqaennien. 2 ii iOO K. 5 ä 600 K. Die Aktivitäts-

xolage ändert eich ftberhanpt nicht, eo da0 die Mazimalbesflge K 7000 betragen

wflrden. Die Terleibnng der VIIL besiebangeweise VII. Bangklasso hätte als

blofie Auszeichnung zu erfolgen, ohne aber die Hohe der Bezäge irgendwie zu

berühren. Ich habe mich damals für diesen Modus bluD aus Gründen der Opportunitit

ausgesprochen, da ich annahm, er werde am leichtesten dnrchzuföhren sein.

Kndlich wäre noch ein Modus anzufahren, der auf folgenden Erwftgungen

basiert : Es wftre die Vorrflckung in Bezug auf den Gehalt Tollstindig sn trennen

von der Bangerhohung des eittiehien Beamten. Jeden Beamten, der seinen Dienst

ohne Tadel versieht, der sich diedplinefitar nichts insehnldea kommen lä0t, mäBte

der Anspruch gewahrt werdeOf in einer bestimmten Anzahl von Diensfjahren einen

bestimmten Minimalgehalt zu erreichen. Mit dieser Prämie für lange tadellose

Dienstzeit soll aber die Vorrückung in Bezug auf den Rang gar nichts zu tau

haben. Hier h&tte eiosig und allein die Eignung, die hervorragende Arbeitskraft



das Talftiit to «itaehtidaH. Es Mimt« somit gant gat dar Fall aintratan, daA aia

an Dlenstjahreo jQngerer Beamter einem älteren xwar an Gehalt nachstehaOf iha

aber an Rang übertreffen konnte. Wie überall gibt es ja doch aach bei nnserem

Stande Naturen, die sich für leitende Stellungen in hervorragender Weise eignen

im Gegensätze zu anderen, die ganz tüchtige Beamte aber eigentlich nur sub-

alterne Nataren sind.

Bei den Jatrt gellandaii Baftrdevangsmodas bat man nar die Wahl, wt-
wadar dam minder Gaaignatao, wmn er dar aidule Aavtrtar ist, ainaa hSbareB

Posten an Terleihen, was fQr das Amt von Nachteil ist, oder ihn zu pritarieren,

was ihn wieder nnverdienterweise in materieller Beziehung schädigt. Ich denk»

mir also die Sache so, daß einerseits jedem Beamten ohne Unterschied die Er-

leichung eines bestimmten Gebaltsminimums garantiert sein sollte, daß aber da«

neben eine Anzahl Dienstposten in höherem Bange mit den entsprechenden

Aktivitatsmhigtn Ar laitenda Stellvogan fixiert ist, die niaht einmal lUa not*

wendig besetst werden mllssea, die aber aassahliefilieh mit Bdek^abt anf die

herTorragende QnaUfikation zu vergeben sind. Die vier von mir angefahrten Vor-

xückung^sweisen erschöpfen selbstverständlich nicht alle Mürflichkeiten des Zeit-

avanceni eiits. Es ließe sich zum Beispiel ja auch ganz gut eine laschere Yor-

rücliung etwa in Biennien oder Triennien um entsprechend niedrigere Beträge

denken. Die angefahrten Beispiele sollen fibrigens meiner Absicht nach nor eine

Art Sabstrat fllr die Diskussion bilden.

Um ein, wenigstens annäherndes Bild tn bekommen, wie aich unter der

Zugrundelegung dea Torrfiekungsmodus der Mittelscbulprofessoren die Gehalts-

erhSltnisse an einer größeren Bibliothek gestalten würden, habe ich in Bezug auf

den Beamtenstatus der beiden giOliten österreichischen Bibliotheken, der Uof-

bibliothek und der Wiener Universitätsbibliothek, Berechnungen angestellt. Als

Anfangsstufe habe ich bei der Hofbibliothek den Gelialt des jetzigen A^atanten

(X. Bangklasaa per K 8800) aagenommoa, 7 Quinqueonian in Beebnang gaaogen

and fBr deren Anfall die gaasa ainracbaabare Dianstieit (inklnsire der Hilfsarbater-

betiabnngsweise Praktikantenzeit) berfieksiebtigt Die Aktivitätsznlage beziehongs*

weise das Quartier^eld habe ich ebenso wie bei den Mittelschulprofessoren mit

K 1000 beginnen und nach zelin Dieustjahren auf der VIII. Uangklasse (K 1200),

nach 20 Dienstjahren auf die der VII. (K 1400; ansteigen lassen.

Beim Statos der Hofbibliotbek wfirde nsofa meiner Beraabnuag die Ein-

fttbrung einea derartig abgestnftea ZeitaTancemeata Ar jatit aiaan Hofarauf-

wand Toa siifca K 8000 arforderlieh machen. Die BrhOhnng der Batdge der e in-

aeinen Beamten würde schwanken zwischen KSOOnnd K 1200. Gewinnen würden

von 26 Beamten 16, Bei 7 blieben die Beztige unverändert. 3 Beamte, die dnrch

die Zufälligkeiten der jetzigen Vorriickunj»sweise im Verhältnis zu ihrer Dienst-

zeit jetzt mehr beziehen, als ihnen durch das Zeitavancement zukäme, müßten, da

ja niemand geschädigt werden dürfte, die DilFarmia in Form dnai Paiaonal*

tnlaga arhaltan, waa librigena aebon bei der Bereefanung des Mehraufwandes bo-

raekaiebtigt werden iat.

Den Posten des Direktere bsbo ieb hier wie bei der UnifSfsitfttsbibliothek

in die Berecbnong nicht einbezogen.

Bei der Universitätsbibliothek stellt sich das Verhältnis insofern anders,

als dort keine X. Bangklasse besteht und die definitiven Beamten gleich mit dem

Gehalte der IX. Rangklaue (K 2800) beginnen. Femer boitehen fllr dio Beamten
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der üniversitätsbibliotliek in der IX. llangklasse Quadriennien, während die der Hcf-

bibiiothek nur auf QuiiHinennieii Auspruch haben. Dio Beamten der Universitäts-

bibliothek haben zudem die hüliereo Stellen (VII. iiangklasse) in Terbältnistnäßig

kflner«rZeit erreicht als in der HofbiUiotiiek (durcbschnittHch io 22 gegen 2S Dieott-

jabT«D).- BSi wflrde loinit fttr die defioitifen BMmtett der tTnivenitttebiblietbek

ein tttilebtieber Vorteil beim ZeitaTancement erst dann 'erwachsen, wenn ale

Grundlage der Anfangsgehalt der IX. Rangklasse angenommen wärde. In diesem

Falle würden von 18 Beamten 15 Beamte iv'203 Ins 1000 gewinnen, bei zweien blieben

die Bezüge unverändert und bei einem miiüte die eintretende Verminderung der

Bezüge durch eine Persunalzalage ausgegegiichen werden. Die Mehrausiugeu

würden jetit fftr den Stataa der deflnitiven Beamten 6600 betragen. Allerdings

ktoie biezii noch eine Sarame für die UmwandliiDg einer Ansahl der nnverbiltnis-

mfifiig sablreichen Praktikantenstollen iu Stellen der IX. Rangklasae.

Die Ergebnisee meittee bentigen Referates mochte ich am Schlosse in

folgende Resolution zneammenfasaen, nm deren Aoaahwe ich die heutige Ver-

sammlung crsuciu*:

sDie Versammlung des Osten eiciiiücheu Vereines für Bibliotbeksweseu

vom 1. Deiember'1906 spricht eich grundiitilteh dafdr avf, daO anch I9r die

Bibliotheksbeamton das jetsige Torrttcknngisjratem darch ein anf dem Ornndtatze

des Zeitavancemente beruhendes ersetzt werde und fordert den VereinsansscbvB

auf, in diesem Sinne eine Denksehrift auszuarbeiten, diese nochmals einer

Verein BTersammlung Tonalegea und hierauf den zuet&ndigen OberbehOrdea tu

flberreichen."

In der nun folgenden Debatte ergriff uuter anderen der Aotiagsteller

wiederholt und in längerer AnsfOhrung dae Wort, wobei er rieb unter dem
Beifall einee groBen Teilee der Vereammlnng warm für leine Anträge und An-
regungen einsetite. An dieser Stelle kann eine wörtliche Auefttbmng der Reden

Dr. Schuberts umsomehr entfallen, als sich diese AusfQhrangen mit seinem

lifkannten Aufsätze in diesen Blättern (IX. 5.) deckttn. Dr. Schubert schluO seine

;> mit dem Appell an die Versammlung, an die Uaterrichtsverwaltung mit der

Auregung heranzutreten, bei der Bemessung der Dienstjahre auch die Vuloutär*

jähre in Recbnnng imieben.

. Auch dieser Antrag wurde zum Bescbtnsie erhoben.

Der £tfailong des Ton vielen Mitgliedern des Vereinei ansgeeproehenea

Wnneehe», fiber die Yorgftng« in den Tereineabenden durch bektograpbierte
Protokolle untertichtet zu werden, stehen so viele materielle Schwierigkeiten

im Wege, das an eine andere VeiOffentlichnno; als an die in der Zeitschrift des

Vereines iiiclit f,'L'-telit werden kann. Die Herren Referenten werden ersucht, die

Niederäciintt iiirer Referate unigeiiend der Redaktion zuzustellen, damit die

VereinsmitgUeder rascher als bisber sich ober den Terlanf der Tereinsabende

orientieren kOnnen.

Die Tatsache, doß die Besetzung einer Amanuensisstelle an der Bibliothek

der technischen Hochschule in Wien bislier schon ein Jahr und einen .Monat nuf

sich warten läßt, hat den \ erein bewogen, an die Unterricbtsverwaltuug eine

Eingabe zu richten, in der anf die nngfinstigen AvancementTerbiltnisse der

Bibliotbeksbeamten hingewiesen wnrde.



PERSONAL-NACHRICHTEN.
(Wilhem v. Härtel f.) Mit dem merkwürdigen Manne, der sich auf so

vielen verschieden gearteten liebieten betätigt hat, verliert aacb das Osterreichische

Bibliothekswesen einen eifrigen Förderer and Frennd, and wenn er nie Stoatt'

mann, nU Gelehrter, ab Konitfreand, alt P&dagog, als Weltmann von' ?er-

seliiedenen Seitm gewftrdigt worden ist, so gexiemt es sich an dieser Stelle der

iioUe in gedenken, die er in der Geschichte ttaeeres Bemfes gespielt hat

Er selbst hat das Programm, für das er wirkte, in seiner Hektoratarede

vom Jahre 1889 gekennzeichnet: Konzentration des österreichischen and

Vor allem dosWiener öffeniliclien Bibiiotliekswescns in einer jjroßen Reichsbtbliothek,

die alä das Zentrum eines einheitlichen Organisinaa dessea Versorgung mit den

Sch&tzen der wissenschaftlichen and kfinstlerischen Literatur regeln sollte. Genan

betrachtet stellt sich dieser i^lan nor als lokal begreniter Teil eines groflen, nm-
fiissenden Ideenkomplciee dar, der knri als Organisation der geeamten wissen-

schaftllcben Tätigkeit der Kniturvulker bezeichnet vrerden kann nnd in dessen

Sinne der Verstorbene auf allen ihm ziii^äni^'liclien Gebieten täticj war, so nnoh

Vor allem als Anreger der internatiuiialen Assoziation der gelehrten üeseliscliaften.

^uf bibliothekarisciiem Boden hat er diese seine Lieblingsidee als Direktor der

Hofbibliothek, dann als Sektionsehef im Untenrichtsminttterimn nnd ale Hinister

wiederholt dareh allerlei Aoregnngen gefordert, so durch Regelang des dhrekten

Randschriftenleihrerkebres xwischen den mitteleuropäischen Stsatent des

Daublettenanstaaschea der Offtintlichen Bibliotheken, des Bdcberentlehnnngsganges

in der staatlichen Bibliotiiekenorganisation u. s. w. u. s w. Daß er seinen Plan

einer IJeiclisbibliothck nidit verwirkliciien konnte, ist angeeiclits der sich eut-

gegensteileiiden sachiiclien und adminigtrativen Schwierigkeiten, zu denen sich

anch noch die in naserera Vaterlande so häufigen Hindernisse politischer Katar

grsellten, nnr an selbstTcrstlndlich nod darf nicht Ihm snro Vorwarfe gemacht

werden.

Es kann hier nicht unsere Sache sein, im Einzelnen alles das in be-

sprechen oder anch nur aufznz&hlen, was Wilhelm v. Härtel als Bibliothekar

nnd Freund des Bibliotliekswcsens geleistet und getan hat. Gewiß ist, daß er, selbst

Von der Wichtigkeit guter und großer üfTentlicher Hibliotheken auf das Innigste

überzeugt, das Peinige dazu beigetragen hat, dieser Institution die ihr gebührende

Wertsdiitsang in Staat nad Öffentlichkeit an erobern, und daB er diese gate

Sache nm ein M&cbtiges gefitrdert and dem ^ege niher gebracht hat Wie sehr

er hiebei darch seine, ja auch anderwirts betütigte bekannte Geistes- nnd

Charakteranlage begünstigt nnd nnterstQtzt ward, dessen erinnern sich noch

Iiente mit wahrem Vergnügen di^'jeni^en. denen es vergönnt war, ihm hei seiner

Tätigkeit als Direktor der Hofbii)liotliek helfend zur Seite zu blehen. Stine (iabe,

sich anch in vollständig fremden und neuen Betrieben mit wenigen Blicken sofort

tarechtxoflnden, bewfthrte sich hier anf das Gllniendste, nnd seine Mentehenkenntnie

lehrte ihn bald die Untergebenen nadi ihrer Beffthignng an verwenden nnd den

richtigen Mann an den richtigen Platz zu stellen. Obwohl von den Administrstions-

niid Reprisentationsgeschäften vollauf in Anspruch genommen nnd auch außerhalb

des Instituts in außergewühnlicliem Maße tätig, versäumte er es nicht, sich mit

den kleinsten Einzelheiten der biblirttliekarischen Technik bekannt zu machen, so

daß er auch hier mit seiner glucklichen Intuition den Mangel an eigener Er-
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fahrang retclilicli wett machte. In seiner launigen, weit eher sarkastisch als ge-

mütlich za nennenden Art wußte er auf den Eifer seiner Beamten anspornend

einzuwirken, ohne sich andrerseits durch Wicbtigtuerei oder Vielschreiberei, die

er grändlich haßte, imponieren zu lassen. Dabei hatte er ein lebhaftea GefQhl

dftfilr, daS die FOrdaraof der iMterieUeii SteUaag der BeuBteo Mut veniger

als dea ioiaren Olaoiaa das lostitntea Ehienaaeha dea'IMraktars sei, ond wnSto
beides sowohl den vorgesetzten Behörden als auch der Öffentlichkeit gegenüber

auf das Wirksamste tu yertreteo, ohne hiebei in den Fehler allzngroßer Unter-

würfigkeit zu verfallen. So hatte er mit seiner legeren und scheinbar etwas

frivolen Behandlungsweise mehr Erfolg in der Heranbildung eines lebendigen (Je«

fühlea für Genauigkeit und Pünktlichkeit und überhaupt für die Pflichten des

Dlanatas in seinem BeamtenkOrpar, ala mandier padantiaeba StudaBraiter. Dia

dienatlicba Aaioritit kam kiebei Bieht sn Sehaden ; anch waSta er die tob ihm
BeauftragteB energisch zu unterstützen und brachte sie nie in die peinliche Laga
eines Desaveus. So kam es, daß, obwohl er es nie darauf angelegt hatte, eine

eigentlich und unmittelbar persönliche Beliebtheit zu erringen, doch die Nach-

richt von seinem Scheiden aus dem Amte von allen einsichtigen Elementen des

Baamtanatatna mit aufrichtigem Bedanern, ja mit Schmerz aufgenommen wurde.

Und dar gMäha Torgang hat sieh anch Jetit bal sainam Tada in den Bmpfin«

dangen allar, die ea mit dem Otteneickisohen Bibliotbekawasan arast nnd gut

mainao, abgaspieH.

Wilhelm t. Härtel ist nnter uns nicht als großer Reformator aafgetreten.

aber er hat uns gelehrt, unseren Beruf von großen Gesichtspunkten aus zu be-

trachten und im Sinne großer Ideen zu versehen. Kr hat das Ansehen des Oster-

reichischen Bibliothekarstandes nach innen wie nach außen mächtig gehoben nnd

kräftig an der Vorbereitung einer beaieren Znkanft mitgeholfen. Unser Stand nnd

dessen legitimer Yertreter, der östeiraichiscba Verain filr Bibliatbahswasan, dessen

erster Torsitiandar nnd Ehrenmitglied er war, wird ihm stets ein ehrandea

Andankan bewahren. B. Qayer.

(Hans von Zwiedineck-Südcnhorst f.) Am 22. November 1906 starb in

Graz an einem schweren Leiden, von dem ihn auch die Kunst dea Chirurgen

nicht sn befreien yennochte, der steiermlrkiwdia Ludeabibliothekar i. B., Uni»

fersitltsprofaiaor Br. Hana tan Zwisdineak-Sildanhorat. Mit ihm iat ein oifaai*

aatariachea Talent ana den Reiben der Sstarraiabisehan Bibliothekare geschieden.

Noch im April 1905 hatte Zwiedineck — er war am 14. April 1845 zu Frank*

fnrt a. M. geboren — anscheinend im Vollbesitze seiner Gesundheit seinen

sechzigsten Geburtstag in der herrlichen Umgebung Neapels in Caatellammare

die Stabia gefeiert, im Herbste desselben Jahres mußte er sich einer Operation

unteraiehea nnd nun folgte das Sleahtum, von dam ihn ein Jahr apltar dar Tod

erlOata. In Zwiedineck labten swai Matoren, dia dea Oeaehiehtslbrsohera nnd die

dea Bibliothakara, beide erginttan nnd ftrderten einander. Die Geschicbtsfoi schun

^

verlieh dem Bibliothekar den weiten Blick und verschaffte ihm Welt- un i

Menschenkenntnis, die bibliothekarische Tätigkeit veranlaßte den Geschichts-

forscher in die literarische Schaffenslust der Vor- und Mitwelt nach allen Seiten

einzudringen und sich auf diese Weise eine eingehende Kenntnis seines literari*

sehen Küstseuges tn Torscbaffen. Das Tarkadpfmda Band aai baida Natann

schlang dia Poeaia, Ton der ein gnt Stück in Zwiadiaaek wdhata. Er Uebta
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Mniik und Dichtkanst. Gelegentlich ging er selbst unter die Dichter. Seine

Bibliotheksgesfhichte 'Kdwina* (Fleischers Deutsche Revue, 1889. S. 138 - 155)

kleidet berufliche Erfahiiinjfen in ein poetisches Gewand. Sie wurde zuerst in

eicem jener Bibliothekskouvente vorgelraen, die Zwiedineck damals von Zeit zu

Zeit Vit MiaeB B«ftmteii in einer genOtlicben Eeke abhielt. Di# 8tirke

Zwiedlnecke lag in eeiDer beeonderen Begebniig t« orgenielereD. Br ««Bte für

•eine Plfine mit kluer Beredsamkeit zo gewinnen und konnte gelegentlich ucb
beengende Fesseln sprengen. Vom Jahre 1880 bis zum Jahre 1901 war Zwie-

dineck Vorptand der steiermärkischen Landesliibliothek, an der er schon Knde

der Seclizigeijalire als Volontär gewirkt hatt<». Unter seiner Leitung vollzoij

sich die Neogestaltang der Bibliothek. Am 26. November 1893 wurde das neue

Biblietbekigebind« erVAiei Zwiedineck bat in der ans dieeem Aalaeee Ton ihm

verOlllNitlfebteB Feetiebrilt ,,])ie ateiermirkiecbe Landeeblbliotbek am Joannenm

in Graz" (Graz, 1893) einen Überblick Aber die Entwicklang der seiner Leitung

unterstellten Bücherei gee-^bep. In den Jahren vorher hatte sich Zwiedineck leb-

haft für eine rftamliche Vereinigung der Universitäts- und der Landettbibliothek

eingesetzt und im Jahre 1892 aucii einen Plan zu einer gemeinsamen Katalogi-

»ierung beider Bibliotheken entworfen und den Druck der Titelkopien vor-

geacblegen. Dnrcb ibn Ist ja auch an der Landeibibliotbek. die Drucklegung der

Nenerwerbnngen and anderer .Verseidiniiee eingeführt worden. Mehrere Jahne

geborte Zwiedineck auch demAnMcbnieedesÖsterreirhischen Vereines für Bibliotheks-

wesen an. Am I. Februar 1901 trat er als Landesbibliothekar in den Unliefttand,

um siih ganz der Professur und der Geschichtsforschung, die ibtii manches

glänzend geschriebene Werk verdankt, zu widmen. Das letzte große Werk, an

•dem er arbeitete, war eine* Biographie des Erzherzogs Karl. Schon sollte mit dem

Dmcke dee ersten Bandes begonnen werden, da lOeebte der Tod ein I«eben ans,

dae noch f9r manches Jahr an eehOprerischer Arbeit bemfen schleo.

Oras. Ferdinand Bich 1er.

(A. L. Jellinck.) Im Alter von S2 Jahren ist der Wiener Biblioi^riiph

Artur Leopoldovics Jellinek einem tuckii-chen Leiden erlegen. Mit ihm hat

die eigentliche Bibliographie, die sich damit bescheidet, die Literatur eines

bestimmten Wisaensgebietee planroU insammennstellen, einen empflndlieben

Verlnst erlitten. Hit dem Schriftsteller Karl J n n k e r gab er im Jahre 1900

den Versuch einer , Österreichischen Bibliographie" heraus, der nnr ein kurzes

T;fb<ni lieschieden war. Lebenskräftiger war seine ^Internationalo Hihltographie der

Kunstwissenjcbaft" (Berlin, 1903*, die sich einer waihsenden Verbreitung erfreute.

Nicht denselben Krfolg in Fachkreisen halte seine ^Bibliographie der Tergleichendeu

Literatargeichichte" (Berlin, 1S03), obwohl gerade dieses Gebiet seinen wissen-

schaftlichen Ebrgeit — er hatte an der Wiener' ÜDlversitlt germanistische

Vorlesnngen gehSit — reisie. Sein getrinnites Lebenswerk war ein Stoffleiikon

von dem sich in seinem Nachlasse wohl zahlreiche Aufzeichnungen finden werden.

Jellinek bfteilifrte tich an der Herausgabe der «Bibliographie der deutschen

Zeitschriftetiliteratur", war Leiter des bibliographifchen Beiblattes der »Zeit-

schrift für Bucherfreunde* uod AusschuQmitglied der , Gesellschaft der Biblio-

philen.* Seine wertvolle Bibliothek wurde noch zu seinen Lebzeiten von einem

Wiener Antiqnariat abgekauft. Die Beamten der Wiener Unirersititibibliothek
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in deren Bitaineii er jahrelang eine bekannte Figur war, werden dem stets

gefllligea uud uoemfldÜcben Manoe lange eio freondlicbei Andeaken bewaUreo.

An d«r Fideikommiftbibliothck wurden der biabecige Lmter Dr. Fmn«
Schnürer inm Bibliotbekar und Vorstand und der Skriptor Johann Jnreetnk
tum Kustos ernannt. — Dem Kaatoa der Universitätsbibliothek in Czernowitx

l'rivatdoBenten Ür. Theodor Ritter von G r i e n b e r g e r wurde der Titel eine«

Hoßerordentlichen Profeasora verliehen, der Anianuensis derselben Bibliothek

liobert Klement warde lom Skriptor ernannt. — Aul&filieh ibrer Yersetzaog

in d«n Rnhwtand wurden dem Knatot dar Uniranititibibliotiiak In Winn Dr.

Vna* Bimonid daa BitCerkraM daa FfaM-JotafiM)rdent nnd dam Knatoa

der Univenitätabibliotbek in Prag Joaaf Truhlaf Titel and Charakter einet

UuiversitfLts-Bibliothekara verliehen. — An der UniversitÄtabiblicthek in Prsif

wurden der Anianuensis Dr. Borivoj Prniik zum Skriptor und der Pratikant

Johann Kuiler zam Ainantiensis ernannt. — Der Stadtbibliothekar von Triest

Dr. Attiliaa Hortis wurde zum Ehrenbürger von Trieat ernannt. — Der im

ütMim dat ArebiT- nnd BIbliotbaktdimatea der poIitiaelMNi Verwaltnag atduBde
Aidiif-Kensipiat Dr. Ftnt Wilhelm worde tum Archivar enwant. — Dar
Fratikantder UuiTeriititabibliothek in Wien Dr. Severin Schilder ward« anm
Amanuenais ernannt. — Im Status der Wiener städtischen Sammlangen (Stadt-

bibliothek) wurde Dr. Karl Hans Kitter von Molo zum Adjunkten II. Klaase

ernannt. — Ala wisseubchaftlicher Hilfsarbeiter ist Doktor Alfred Merz in die

Fideikommiasbibliotbek, ala Praktikant iit der Joriet Riehard Skala in die

UaiTaraitltabibUatbek in Wien aingetreteo. — Znm Bibliothekar dea Ziateraienaai^

etiftea Scblierbaeh worde P. Florian Z e 1 1 e r ernannt.

VERMISCHTE NACHRICHTEN.
(Vom Bücherzoll.) Der uene Zolltarif vom Jahre 1906 kann, wiewoU «r

den Büchern Zollfreiheit einräumt, doch auch für die Bibliotheken unangenehm
fühlbar werden, wenn sie nicht rechtzeitig ihre Sache tatkräftig rertretcn. Die

Universitätsbibliothek in Graz bat Ende November 1906 das Werk *Aegina da«

Heiligtum der Apbaia. iig. von Adolf Fartwängler, München 1906.' (1 Band Text

und 1 Band Tafeln) im Originaleinband gdEanft. fia aind gewühnUehe Leinwand-

btnde, nnf deren Bfteken der Titel in Gold anl^edmekt tat nnd awar enthllt der

erste Band den Teit, der tweite Band die Tbfeln. Der Buchhändler legte dar-

über eine Uechuung vor, die keinen Nachlaß Tom Preise, aber eiueu Hinweis auf

die Verzollung enthielt. Nach der Anmerkung zur Klasse 1/ des Zolltarifes vom
12. Marz 1906 (Wien. k. k. Hof- und Staatadruckerei, 1906. S. 257) und elcuso

nach der Bekanntmachung iu der Osterreich iscb-Ungar. Buchhändler-Korrespondenz

1907, Mr. 5, 8. 49, ist daa genannte Werk alt lollfrelm bebandeln. Man kann eich

eine Bibliothek freilich helfea, indem eio den Bnehhindlem rnndweg erkiirt,

keinen Zoll auf Bücher zu bezahlen. Aber da einereeita vor nicht langer Zeit die

Behandlung der Kabattfrage recht lebhafte Formen annahm und an der Aufrecht-

• rhaltun^ des Rabattes den Bibliotheken gelegen aein muß and da anderseita

die Vurteile der Bibliotheken uud Buchhündier in diesem Falle sich decken, so

ist es doch gewiß Sache der Bibliotheken, die Buchändler in ihrem Streben, eine



«jebtigf Anwendug dtt ZoUtarifM dniduiiMtMB, ra nntoRttttteo. Alle FUl«, in

4enen nach Antidit der BibUothtku« «ine nnriehtige Auwendong des Zoll-

tarifes beim Bezüge ton Bficbern vorliegt, sollten dam öiterrMchuehan Tenio fftr

BibliothakswMeu zur Kjontnis gebracht wardaD.

Prinz Franz Ton und za Liechtenstein, Präsident der Kommission für

neuere Geschiebte Österreichs, hat die reiche Bibliotliek A. Bilbasows, des

berühmten Biographen Katharina IL, der vor wenigen Jahren in Petersburg

gartaitoi ist, UUüUeh anrorban und sie dam Untaniehtamiiiiilariiiiii warn Gaialianka

gaimalit. Iidai idekt bla0 wagti Erlagug daa KaoTaabilUiiga gabflhrt dam
Fttratas Lichtensteiii dar Dank öatanaialis : dia Wiiva Bilbasows, Frau Olga

Andrejewna Bilbasow — eine Tochter des bekannten liberalen Publisisten

Krajewsky, eine kunstsinnige und wohltätige Dame — hatte sich Tielfach nur

mit Köcksicht auf die Person des Prinzen, als eines eifrigen Mäzens russischer

iiesohichtsfurschang, bewegen lassen, die Bibliothek des verstorbenen Gatten

iiaak Öatamiah ni varkmafan; Dar daabalb kamftan troli manahar Gegen-

«trOmrafan dia Varhuidlwigaii ta ainam gadaiklidian Aba^hma gabraeht

«ardan. Erwihnt aai auch, daft Fran Bilbasow den Zinsenertrag des Eaafschillings

BOrern der Petersbarger historisch-philologischen Fakult&t als ein Stipendium

inwendet. Jener Bücherscbatz ist, soweit die Geschichte Kußlands und der Slaven

in Betracht kommt, einzig in seiner Art: ungefähr 10.000 Bände, gesammelt in

«inem Zeiträume von mehr als Tier Dezennien. Zum größten Teile sind es Werke,

4ia kaala dw Antiqaariiatamarkt aalbat la kokaii Prdaaii niaht mahr aafiraiat.

Darvotar baHndan aiab anah wiahtiga Zaitoabriftan, antar andarm «Dar auopüaaha
Sota", .Die Qlocka", Der russische Bote" u. s. w. Nicht fehl dürften wir gehen,

schätzten wir den materiellen Wert der Bibliothek mit 200.000 A'. Wer aber die

Dinge näher kennt, versteht auch zu beurteilen, welchen hohen ideellen Wert

eie für Wien besitzt, wo sich die russische nnd polnische wissenschaftliche Literatur

so gut wie gar nicht in den Bibliotheken vertreten findet. Schier unmöglich

«raabaiai aa dahar, gntanmaahaa, «aa in Targangenan Zaitan gaattodigt wordan

iat. üsd «alak baba Badautoog janam Bflakafaehalia nadi batfamaaaaa irardaa

muß, lehrt tma das Beispiel DwIschJands: an der Berlinar Universitit ward

dank der pprsönliclicn Initiative des Kaisers unter Schieraanns Leitung ein

besonderes Institut für osteuropäische Geschichte errichtet. Weitaus wichtiger

aber als für Preußen ist es für uns Österreicher, slavische Geschichte, Bechts-

•oad Kulturgeschichte, und awar an dar Hand der Entwicklung bedeutender

•ateffaikar VOlkar, dar Baaaan nnd Patan vamahmllah, tn atodiaraa. Hiar ain

Bod» aiaa» dar noah dar Urbarmadrang barrt; n n a biatat sieh dia MOgliabkait,

alakt blo0 «wischen dar germanischen and slaviscben, sondern auch zwischen

der slavischcn und romanischen Welt su vermitteln. Niclit unbemerkt wollen wir

lassen, daß es auch demjenigen, der die Beamtenlaufbahn einsclüägt, zum Vorteil

gereichen mag, sich nur einigermaßen mit slavischer Kultur- und Rechtsgeschichte

Tartraat gamaaht an haben. Selbstverständlich bleibt auch das Andenken Bilbasows

ganahrt, dar im gawiam Sinaa glaiahfrlla ain lUrljjiar dar Ar BaMasd ao

nnglflflkIkbM innaian Palltik Aknndam III. gawaidan iat; war daak aaina

•Äitimrina IL* verboten, ein Umstand, der den schwer gekränkten Gelehrten

kun Tor dem Tode bestimmt hat, den im Manuskript bereits fertigen IlL Band

4an Flammen la überantworten. Und nun wird seine Bibliothek ongatailt nnd



Bilbasows Name auf ewige Zeiten damit verknüpft bleiben. Im Auftrage de»

FflrBten Lichtenstein hat der Wiener PriYatdoient Dr. Hans Übei sb^rj^er

die Verbandlangea mit Frau BUbasow geführt and den Üucherschatz überuunimeD,

der dvrdi Termittlang der Oitefreiehiiohen Bolicibaft in Patmburg am 6. Jianer

d. J. — in 109 Kitten Terpaekt in Wien «ingetioffen fet ; er wnrde orünfig

in tintm HagMine 4er üniTereitftt nntergebmdit H. ^.

F. P,'>

Die Xitteilnng der Verfaandlangen am letzten Vereinsabend (s. S. 163)

beaitst beste tnm grOflten Teil nur nkadeniiclien Werl Direb eine danlteni'

werte Terordannif dM Geemtniiniiterianii aollen B&mtlidie PraktikaateD in

Zukunft schon nnch einjähriger snfriedenatellender Dienstleistung ein

AHjutnm beiielien. Auch (inrch die Sanktinniernne^ des neuen Gj^setzes der

G e h a 1 1 B r e g u 1 i e r u II g der Beamten geben einige bescheidene Uoffnangea

der Bibliotheksbeaniten in Erfällong.

Obwobl Wien als Antf^nariatamarkt keinen Yergleieb mit dem Analsod

ertrftgt, so steht es in seinen Btehernnktionen doch im Zeichen einer

Hochkonjunktur. Die Firma Ol Ihofer Ranacbbnrg fagt der Serie ihrer

epochemachenden Versteigenineen im Vorjahre dieses Jahr ein^» durch ihren

Inhalt pnnz besonders anziehende Auktion hinzu: die der Kostümwerke Frsnr

G a u Is, des früheren Inspektors der Hofoper. Umfaßt die Aaktion, zu deren

Tetlnabme aneh das grefie Pnbliknm dnrcb einen ibenne ircMihmeekfell aas-

gesiattelen Katalog aufgefordert wird, natnigemSS meiat unr Bilder oder Witter*

folgen, so ist aach Zahl and Wert der Bfleber aebr beträchtlich. Es ist an hoffen,

daß wenigstens die ^ehr bedeutenden Austriaca und Viennensia dem privaten

oder öffentlichen Besitz der Stadt erhalten Weihen. Die Auktion findet Tom l'?':

bis 29. März statt. — Sorpt die erwühnte Firma mehr für Feinschmecker, so

entfaltet dasDorotheum seit längerer Zeit eine lebhafte Tätigkeit als geistige

Volkakfldie. Die Mittweebanktionen dieses staatliehen Versteigerangsamtea, destea

weitgealeekter Wirkungskreis nnr mit der Pariser Maisen Dronot verglicben

werden kann, sind entschieden sehenswert. Ein dankbares, bildangshangriges vin<\

7um größten Teile bescheidenes Publikum wird in diesen Auktionen systemati-ch

zu Bficherkäufern herangezogen — w.«zti der nnbeprenzte Stoffkreis der IJrtch'r

ebenso beiträgt wie die Mögiicliki it. inn hilliges Geld gute Bücher zu erwerben.

Bei den Versteigerungen von Kunstwerken tauchen mitnnter auch Bücher-

rarititen auf. 6e Tenammelte kflrallcb dn mit drei Extmminiatnren gesehnliekte»

Esenplnr der nennten denteeben Bibel (NQmberg, Koberger, 1488) die Yertnter

mehrerer öffentlichen Samminngen um sieh, um endlieh nm den Preii von

670 K von einem Privatmanne erworben an werden.

(Zur Beachtung.) Abonnenten, welciio die „Mitteilungen" nicM vollständig

gesammelt haben und nnr eiDselne Kammern derselben besitzen, werden höftieb

erancht, dieselben der Bediktion nr YerAgung tn stellen, da dadurch die ZaU
der wea^ien soeh Torhandenen Etemplare der ersten vier Jabrginge Teigr8lert

wflrde und ittt dne VermniorguB neue Abennenten gewonnen werden hlhnten»

TMMlWMaiaM* il«J*IUMti Dr C*. C#aw*tl. OriMk B. Kala* «am. 9,^9, WalNateMaw, WlM^
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^Versieh einer BiUlograpble der Lims fketres (herae

B. M. V., horas, getijden) des XV. nnd XVI. Jahrhunderts

Mit Ansnahme der für äalisbury and York*) gedrockten«

Die Henret odor Horae (horas, getqden) bfldcn eine toli BllbttopbileD

iiocligesdiätzte Gruppe, die heute zu hohen SrNsen onfgelianll' ire^delI,

ziemlich hftaiBg auf den Bdcheiinarlrt kommen, aber weg^ der 'Sellenbeit

der einsebien Exemplare wohl niemals in einer Sammlung vollstlndig Ter-

•inigi sein werden. Die französischen Dmcher, die sich hanptsAcblioh mit

•diesem Artikel befaßten, lieBen so viele Anflagen erscheinen, daß eine, genaue

Differenzienmg der in den verschiedenen Katalogen angefahrten Btie&er

erpchwert oder ganz unmöglich wird, sofern die Angaben nicht sehr genau

sind, zumal die .sorgfältige auf den Tag bestimmte Notiz des VoUendnngs-

-datnms TeihftltoismftOig selten zu finden ist, manche Exemplar» außerdem

unter der Sammelwut gewissenloser* Bildersammler arg litten nnd ganze

Biälter einbüßten.

Als einen Behelf für Sammler und Buchhändler versuche icli im

folgenden eini? Znsamiuenstelhing der in den ofk schwer zugänglichen ge-

diuckten Quellen envähnk'n Titel von Livres d*henres zu geben, wobei ich

die gebotenen Daten nach Möglichkeit zu vorvollständigtii tiai htete. Dieses

Bestreben wurdi' dunli die ünvollständigkfit der Angabeji iithiiKltit, denn

nur selten sind all»' wichtigen Teile so angeführt, wie es zur Identitizit'rung

eines Exemplare« nötig wäre. Jede Tit»iangabe eiiKs i.ivrc «riieures sollte

jiiuiilich außer dem Titel und Kolophon folgende Datin tntlialten : Name
der Diözese. Ort des Ersclnin«ns, Drucker und V»'rh'sr' r, Jalircszahl und

Tag, Almanach, Format, Öeitcii/.rilil. Komposition der Lagen und Zcili nzidil.

Trotz dieses l^langels hab*- i- li mich an di»^,<<» Aufgabe herang"\vagt,

von dt-r Uberzeugiiiiir trclfittt, dnli kaum ji-inaiid in der l^ag«- srin dürtte,

.alle Ausgaben selbst eiozasehen, da viele unter ihnen nicht mehr nach'

*) Bezüglich dieser verwette ieh auf dai Bach BeilciDt*, Borte ' Bettie

JItriae Tirginti or Stnim and York Primera. London 1901.

1



v.uweigen und mir aus älteren Quellen bekannt geworden sind. Aach konnte-

ich manche vorgefundene Angabe genauer ergänzen und den einen oder

lien anderen Titel hinzufügen.

Brunei, dessen Zasanmenitelliuig im Mannel heute bereits vielfach,

ergänzt werden kann, hat die meisten der angefahrten Ausgaben nicht

seibat gesehen nnd sich in manchen Fällen anf Angaben beschränke!^

mftsaen, mit denen nicht viel geholfen ist, nnd auch Hain lieferte mitunter

ganz nnbranchbare Daten. Terläßliche Bibliothekakataloge von Öffentlichem

nnd insbesondere von Privathibliotheken fehlen noch znm gri^ßten Teil, so

dafi es dem Sammler nnd Bnchhftndler viel Mühe bereitet, die Identifiziemng^

eines Biemplares vorzunehmen nnd seine grSßere oder geringere Seltenhcii

M. bestiBimeii.

Die Zosammenstellnng wird ja nicht anhedin^t voUstAndig sein; docb

habe ich keine Mdhe gespart, das gedruckte Material dorchuarbeiten nad

eine sM^liehst genaue, nach DiOiesen und inieihalh dieser nach der Zeit

geordnete Übersicht über die bisher bekannt gewordenen Exemplare der

Livree d^henres zn geben.

Don franiUeischen und lateinischen Heures und Hnrae für die Diözesen

foltren die für die Klöster gedruckten, darauf die anderssprachigen Gebet-

bücher zu Ehren Mariens.

Kinige allg-enieine Bemerkungen werden für Leser, die mit dieser

Literatur nicht ganz vfrtraut sind, von Interesse sein. Die einzige Be-

stimmung des Erscheinungsjahres bietet in vieloi Fftllen die Ostertafel

oder der Almanadi, der einen größeren oder geringeren Zeitraum nmfHflt-

und anf den ersten Blättern (meist fol. 1 b) gedruckt ist. Doch nicht immer

ist das Anfangsjahr mit dem Druckjahr identisch, da der Almanach^

besonders in der ersten nnd besten Zeit, aus «nem Exemplare in andere

übernommen wurde. Wo eine genaue Datierung vorhanden, ist aach dis

Angabe des Tages wichtig, da auch innerhalb desselben Jahres von dem--

selben Drucker mehrere Editionen erschienen; ja auch FiUe von Ter-

sehiedenen Ausgaben mit gleichem Tagesdainm finden eich, sodafi dam.

die Angabe des Formates, der Seiten- nnd Zeilenzahl erginzend hinsa*

treten mufi.

Die Hanptteile eines Livre d*henree sind: Almanach oder Tafel .der

beweglichen Feste, der Kalender mit den Tagen der zwOlf Monats, die

Evangelien nnd die Passion, die eigentlichen Henres zor Jungfrau Maria,

zum heü. Kreuz nnd znm heiL Oeist, die 7 BuBpsalmen, die Ti^lien der

Toten, an die sich verschiedene Gebete anreihen, vorzugsweise zu Ehren

der in der betreffenden Diözese verehrten Heiligen.



Die Haaptteito sind mcitt durch gasueitig» Bilder iUoftriert» während

jede Seite tob 4 Baadleisten umgeben iet» die, oft kvMtfoll anigfOhrt,

Sieneii am der Oeeehiehto Jeeat nnd lUrieiis» der Sonima und dee ter^

lorentn Sohnei, die 15 Zeiehen dee Bndei der Welt, die Kudinaltagenden

and den Totentanz darstellen; um 1498 Icam dazu die Geechichte Josepha

nnd die 12 Sibyllen, nm 1506 die Wander Mariens, bald darauf die

Apokalypse und der Triarophe de Cösar ; 1510 erschienen zum erstenmale

die Arcidents de rhomme. die dem Totentanz angefugt wurden, und noch

spätt-r das Leben des Tobia:^ uiui der Jadith in den Randleisten.

Die ältesten und besten Drucker waren Pigouchet, der die meisten

der so hoch geschätzten Vostre'scheii II eures herstellte, Kerver, der als

Verleger und Drucker wirkte, V^rard, Hygmau, Haiduuyn u. s. w. Ihnen

Mgte eine ganze Reihe anderer, die auf ihren Spuren einhergingen. Im
Laufe der Zeit konnte oder wi Utf man luit dem reichen Bilderschmuck

der älteren Ausgaben nicht melir konkurrieren, ließ ihn daher entweder

ganz oder wenigstens liie Rflndleistcn weg, nützte den Raum für den

Text aus und erweiterte diesen durch hinzugefügte tiebete in lateinischer

und franxöaischer Sprache in Prosa oder Vers.

Zur besseren Übersicht des Inhalte und der Ausstattung soll ein

Exemplar der älteren Gattung genau beschrieben worden ; ich wähle dazu

die Heures ä Tusage de Lisieuz, die in Paris für Vostre gedruckt sind

nnd einen Alraanach für die Jahre 1502^20 besitzen. Das Titelblatt

enthllt snnäfihst daa Signet dee Vostre, nnter dem der Titel steht: Ces

presentes henrea a Insaige de Liaieni tontea
||
an long sans reqnerir;

afec lea fignrea et aigneB de Tapo 1 ealipae : la Tie de thobie^et de indic

:

les acddena de Iho
|| ne : le trinmphe de ceaar: lea niraclea noatre dame:

(|

ont eate fiuetea a Paria ponr ^non Yoatre librdre || demonrant a la me
nenfiM a lenadgne a. iehan lenangel*.

||
Anf der Bftekseite : der Almanach

1502—1520. Fol. 2a: die anatomiaehe ZodiakaUIgnr des Menichsn mit

Brklftmng der ijmbolischen Bedentnng der KOrperteila nnd daranf be-

itglidien Bemerfamgen. FoL 2 b~8 a : die einaebien Monate des Jahrea

nnt Angabe der Feafetage. Fol. 8 b begbnt daa Bvangelinn nach Johannea,

FoL 12 b diePaaaio domini nach Johamiea, Fol. 10 a die Henrea, Gebete

mit den Abteilnngcn ad landes, ad matntinaa de emee, ad raatiitaiaa de

8. spiritn, ad primam, ad tertiam, ad seztam, ad nonaa, ad vesperaa nnd ad

eempletovinm. Fol. 85 b Ibigen die 7 BnApsalmen, Fol 96 b die Vigilie

mortnomm, Fol. 122 b die Snffragia sanctomm et sanctamm. FoL 137 b

andere Gebete, Fol. 145 a des OlBcinm Märiens. Daa Buch enthält 148

nnbezeidinete Btttter (a—8^ t^) zn 21 Zeilen, in 8» ObneOberschrinen,

mit roten Zwisehenlinien. Das Schriftfeld milit 102X59 mm.

l*
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Sclir wf-rlvoll ist der reiche Bildersclimuck, «^t dor Reihe nadi

folgende Oegenständo in der (iiußc von 12riX80 nnv darstellt: -lohann^'S

im Olkrssel, Judaskuß, die Genealogie, Warifi Empfängnis. no)m?nr)itir!r.

Christus am Kreuz, llerahkunft des heil. Cieistes. Gebart Christi, Verkündignii!,'

derselben hei den Hirten, Anbetunir der heil, drei Könige, Darstellung im

ITempel, Bethlehemitischer Kindermord, Jlariens Tod, Tod des ürias, David

erteilt dem Urias den Befehl, Das jüngste Gericht. Dreifaltigkeit. Zahlreiche

kleinere Illustrationen in gleicher, feinster Ausführnng und reinem Druck

(35X22) erläutern den Text und sind dem Leben der Heiligen, bei deren

iGebeten sie stehen, entnommen.

Bei anderen Ausgaben kommen dazu noch die großen Bilderder Sybillen,

die Flucht nach Elgypten, • die Krönung Märiens, Jesus und die Schrift-

gdehrten, Betiisabe im Bade, Bilder aas dem Leben Davids mid des

Lazarus, Job n. s. w. Hat schon Yostre in den späteren Ausgaben seinen

Bilderrorrat erweitert (rgL Al^s S. 161, wo er 4 Bilderserien zusammen-

stellt)^ 80 war dies noch mehr bei seinen Nachahmern d«r Fall.

Den Hauptschmuck bilden wie bei allen ftltereu Livres d^henres die

Bandleisten, die, mit Phantasie- und Jagdstfieken untermischt, im ersten

Teile das .Leben Jesu, bei den Bnflpsalmen die Geschichte der Susanna

nnd des verlorenen Sohnes, bei der Litanei das Ende der Welt, bei den

Vigilim der Toten den Totentanz darstellen. Alle diese finden sieh auf

der ftnfieren 22 mm breiten Bandleiste beider Seiten, während die obere

und innere (9 luiti) nur Banken- und geometrische Ornamente zeigen, die

untere (28 mm) mit BOdem Terschiedcner Art geachmnekt ist

Die Livres d*henres sind sehr geschätzt und errddien bei Yer^

steigenmgen mitunter ganz enorme Preise.

In der nunmehr folgenden Znsammenstellnng gebe ich zunächst den

Namen der Diözese, für die das Buch herausgegeben wurde; Bächer,

bei denen eine solche Angabe fehlt, habe ich unter Born eingeteilt. Darauf

folL't Druck<irt, Drucker nnd V^^rio^'er, Jahr, in eckiger Klammer der

AInunia<-h uioi Tug des Erscheint'us sowie Format, BlaU/,ahl, Anzahl \uu\

Umfang der Bogen und Zeilenzahl. Ergänzungen zu dt^n Hiichtitel steh*n

in eckigor, Doppeldaten und Erklanuitrou in runder Klammer. Für Koui

habe ich am Schlüsse noch 3 Indici s aiigeiugt, deren Nutzen sich trotz

ihrer Lück'iihufligkeit leicht erweisen dürfte.

Um Kaum zu sparen. Nirw-fiidtte ich bei folgenden häufiger vor-

iiumuuMuk'n Quellen die A>»knr/.uii£rt'n :

Al^s — Al^s. Dtscripti<iii df^ Livres de liturgie inipr. aux XV* et

XVr siecles fiiisaiit partim la bibl. de S A. 1?. W. Charles-Louis de

Bourbun (comie de Villalrancu) Paris, 1878. Sappl.



B. = Beaüpr^. Recberches bist., et bibliogr. sur les eommencenientB

de rimprimerie en Lorraino. St. Nicolas de Port 1845.

BECl). = Bibliothöque de T^le des Chartres. 56. 1895. ^uis.

(S. 45—83. 229—230.)

ßr. = Bruiiet, Manuel du libraire. 5 ^d. Paris 1860—80.

Br. Mm. » British Masenm. Catalogae of printed books. London

1881 £f.

Camp. Campbell. Annalea. de la ^o^rraphie nMandaiae an

XV* siede. La Haye 1872.

Caat s Castan. .Gatalogoe des inconables de la bibl. pnbliqne de

Besannen. Besan9on 1898.

Gat. B. « De Bare. Catalogae des lims pro?enan8 de la bibL de

M. L. D. D. L. y. Paris 1767. Bd. 1.

Cat. D.C. s Catalogne do livres rares et pr^eienz 'composant le

cabinet de M. D**» D**^. Paris 1888.

Cat. F.D. Catalogae ill. des Ums prteieoz faisant partie de. la bibl.

de M. A. Pirmin Didot. Paris. •

Doff. Daff. Tbe Printers, Stationers and Bookbinders of West-

minster and London from 1476 to 1535. Cambridge 1906.

Maro. s=s Marcel. Les Livres litorgiqnes da dioe^se de Langres.

Paris 1892—99.

Ben. es Renoaard. Annales de Timprimerie des Aldes. Paris 1835:

' Bep. s Repertoire des Tentes pnbl. eatalogatfos de livres. Paris,

1892. ff.

Andere Quellen sind in gekärater Form angegeben.

Amieat

1. Paris, Pili!. Pigouchet für Sim.Vo8tre.

866. — Cat. FD. Mat 1879 ,S. 123.

2. Parit [Sim. VostreJ tl508-;28Jrkl.4».

Br. V, 1S90. — Orisse, Trdior TU.

1594. ~ Cat. FD, Mai 1B79. 8. 126.

— Grässe, Tresor VII, 366.

(1501—1520.] 8» « (a— r8.) — Br ! * P»"»» ^ör Didier Mahier u. Jean

V. 1586. - Grässe, Tresor VII. |

de La Porte. 1515. 8«. - Gräsae,

Trint vn, 866.

5. Paris, Jean Amaieiir Ar Magd.

Boarsette (Witwe Fran^. Begnaalt)

[1555—69J, kl. 8«. 176 Fol. (a-o>,

p«, aa— gg», hh«), 87 lin. — Al^s,

Eustace, I5I3 [1512-27], 8», 112 ' ^' ~ ^' '~ ÖrÄase,

Fol. (a«. b«, c«. d, e«. f-m. A».
[

B - D«. KS). - Ales. S. 15. - Br. V. 1

Angers.

6. [Boueo, Mart. Moriii für Jean

Alesandre in Augers] [1498-1509],

8*. — Br. Y, 1678. ~ HaiB 8881.

7. Paris, Phil. Pigouchet für Sim.

8. Paris, Gilles Coateau fär Guill

1647. - Br. Mm. — Gr&si«, Tresor

VII, 866. -r BiU. Nai
4. Paria. Ar 8im. Yoatre [1515 ?]

[1513-1530), 8». 182 Fol. (a-c«.

dS e-a>,ft, 6, l*.)221ia.T-Br. V. ^ ?oitre,1486[148&-1508],15.Kebr.



8«. 84 Pol i^-^n - Br. V, IWD.

^ Book Priem Cnmil» IW.
S. 502.

8. Paris. Phil. Pigoachet für Sim.

Vostre [1504 yj [1502- 20J. 8»,

182 Fol. (a-e», d*, e— p, r, »•),

21 Iii. — Br. ÜB.
9. Puf«, ttn« VMtN, 15ia 4* (?)

— Cat. B., 48.

10- Paris, Phil. Pigoachet für Sim. Vostre

18. Bot«i,]Cart. Moria ffir Bobinet Mac^

in Ca«n [1508-10], 8«. 152 Fol.

(A-T). — Br. V, 1679. - Qr&iie.

Tr(fsor VII, 367.

20. Pari«, fUr Sim, Vostre [I515--30J.

8», 1» FoL — Br. 1S84. —
Bo«k-Pri«w Cmrat, 1906, 8. 897 f.

80a. Pwit. Sim. Vottft [1515-30]. 8«.

124 Fol. (a-q«). — Book-Prioea

Corrent, 1904, S. 178.

[151Ü- 1520], gr. 8" lUU Fol. (a, b», 1 21. Ronen, Jean Molard (= Mallaid?},

c*. d-h», 1*. k*, ä, t\ I» 0« .
— Cast. 1641, 8». — Br. V, 1681.

S. 426. — Br. V, 1592 (Aimanacli Beauval«
1610-30). ~ QllM«, Twhar VII,

p^^s. für Sim. Vostre [1502-20]

132 Fol. (a— c«, d«, f— o, <\ i»), ^^^^ -

21 lin.- Äles.S. 28. - Br. Suppl. I,
*

61U, — Cat. FI), Mai lb79, S.

125 f. — Br. Mm.
18. PaxU, Witwe Tb. Kairar fir Jeaa

TiriM, 1580.10.Jaa.8M77+8Fol.
— Br. ?, 1685 f.

Autun.

18. Paris, für Sim. Vostre [1507—27],

8«, 154 l? ui. (a-o», d*, e-r, a,

i«), 91 lia. — Alte, 8.40. - Br. V
1588 (156 Fol.).

14. Paris, Nie. Hygman für Sim. Vottre

[1512-80]. 4«», 116 Fol. - Cat. FD.

Mai 1879, S. 124. — Br. V, 1683

(Vgl. Nr. 15).

15. Paris, Nie. Hygman für Sim. Vostre

[15i2-3uj, 8«. — Br. V, 1588

f

(Vgl. Nr. 14).

Auxerre.

16. Paris, für Sim. Vostre [ca. 1507J.

ö«. — Br. V, 15b9.

BiqrMX.

17. Parii, tt, Jaliaiinot Ar P. Begnanlt,

1497. :n. Okt. 8». — Praetor 8841

(Vgl. Nr. 18).

18. Paris, [Th. KerrerJ für Pierre lleg-

naalt, 1497, 8«. ^ Br. V, 1616

(Vgl. Nr. 17).

22. ParU,Aiit.V«nrd,1495[1494-m].

20. Juni. 8*. 124 Fol. (a, b, b», c«

d_p8). — Gast. S. 408. — CopiDger

II, 3053. — Br. V. 1606.

28. Paris, Phil. Pigouchet für Sim. Vostre

[1502-20]. 5. Aug. kl. 8«, 140 FoL

(a-d», e*, f-i9). — Caat. 5. 424. —
Br. Suppl. I, 608. — Br. 7, 1585

(Almanadi 1501-80).

24. Paris, Sim. Vostre. 1504. 5. Aug.,

95 Fol. — Roeenthal Cat. 7. 1902.

S. 95.— Ürässe, Tresor VII, 367.

25. Paris. [Änt. Chappiel?] für Sim.

Vostre [1512-30J, gr. 8«, llOFal.

(a, b», ^. d-k^ I*. i. «, i; 9ß),

80 »D." Alte, 8. 48.-Gut8.428.

— Br. V, 1598. — Rep. 1894, Sp.

443. (In anderen Exemplaren der-

selben Auflage ist die DiOxese

«BetaDson", hier .Besenton* ga«

Bchriebtn.)

86. Paria, OiUl. Godard [1518-80]. 8*.

. Br. y, 1651.

27. Parit, ftr Guill. Godard [1521-3.3:.

gl; 8», 102 Fol. (a-m« n«), 29 üq.

— Alis, S. 49. - Book-Price«

Current, 1904. 8. 590.

28. Troyea, Pierre Hadret [1689]. kl.

. 12«. 144 Fol. (»-I, A, B), ^ Br.



89.

40.

41.

;42.

V. 1681 f. - Grftue, Trösor VII,

12 867 (1 Fol.)

-20. Trojres, Jean Lecuq 1547, 4«. — Cat.

Bibl. Poitien. 8. 185.

BoHrgfs.

•80. Puis. fOr Simon Voair«, 1487

80. - Br. V, 1575.

81. Paris, Denyi Meslier [1488— 1508J.

8. Mai, kl. 4«, 70 Fol. (A« A», B*.

B», - Br. 1668. - Cat
VD, Ku 1879. 8. 141.

82. Paris, Sim. Vostre [1502-20], 8»

134 Pol. (a-c8, d«. e, l«. g«, h-o«,

p«, ä, t'. 21 lin. — Ales. S. 54. —
Br. V, 1587; Sappl. I, 6u7 f.

82 a. Pari«, für GaUl. Godard, 1562, 8\
— Book-PrioM CiUTCDt, 1908,

a 241.

Cambray.

^. Paris. Georg Wolf für Gillet Ke- 43.

macle, 15UU (1501), Ib. Min, 8«.

— Proctor 8397. 44.

84. Paiit, PhIK Pigo««h«t fttr Sin. Voitr«

ll&IO?], [lS(y7.28]. 8*. 142 Fol.

(a— c«, d«, e— i\ k«, 1— o«, p«, ä, 45.

I. .-.8), 21 ond 26 lin. — Ales, 8.

er.. - Br. I. 609. — Cat. FD, Mai

lb79. S. 125. — Br. Mm. 46.

^. Paris, JeanHerouf [1520?]. [1514-

1580], 8», 120 Fol. (a-p«), 22 Üb. 47.

— Br. IIn.

86. Paria, für Sim. Yostre [1520-36],

8«, 136 Fol. — Ilep. 1897/98. 48.

Nr. 24346. - Book-Pricea Carrent,

1905. 8. 502.

Cutwrbiry.

^7. [Antwerpen, 1520?], 4*, 26 Un. *
Br. Mm.

49.

50.

Chalons-sur-Saone.

'4^. Paris, Th. Kerver für Uugaes Pageot,

1499, [1487-1520], 7. Okt. 8«, , 51.

124 Fol. (a-p«, q«), 22 Ib.— Alte,

8. 67. — Br. V, 1616. — Gut.

8. 415. — Copinter II, 8054. —1

Cat. FD. Mai 1879, 8. 181. —
Gr&ssd. Tresor VU, 367.

eiMlOM*Mr4tani0.

Paris, PhiL Pigoncket fBr Oanehe

Preta in Chalona [1510-30], 8«,

128 Fol. (a-q»), 20 und 21 Jin. —
AlK S. 71. — Br. Mm.

Paris, für Sira. Vostre [15]2-;}0 .

gr. 8«, 98 Fol. — Äep. 1894-95.

Sp. 558. — Br. V, 1598 (96 Fol.).

— Grtm, Tr4ior VU, 867.

Paris, Franr Ksgaanlt, 1584, 8*.

—

Br. V, 1654.

Paris, Pierre Jouault für Magd. Bour-

sette (Witwe Fran<^. Regnaalt), 1550.

17. Juni, 8", 188Fol.(aa-dd,a-b^

H, A-L«), 85 lin.~ Ales, Sappl..

8.8.

Chartres.

Paris, Jean de Brye, o. J. 8\ [ca. 1525]

— Br. V, 1671.

Paris, Philippe Pigoacbet, 1493. 8'.

^ Br. y. 1578. — Orlaie, Ti^tor

VII. 867.

Paris, für Sim. Vostre, 1501,10. Aug.

8». — Br. SappL I. 607. ~ Paris.

Bibl. Nat.

Paris, bim. Vostre |.1502-20J. 8'.

— Br. y. 1587.
.

Paria, PluL Pigonehet für Sim.yottre

[1508-28], 4* 108 FoL (a-l,ft, «,

I. G). — Br. 1590.

Paris, Gilles Cooteau für Guill.

Eostace, 1513, S\ 110 Fol. — Br.

V, 1647. - Paru, Bibl. .Nat.

Paris, für GaiU. Oodard [1514- 30].

8«, 122 F«l. ([A], B. a-i. [Ai]

Bi. Ci, Dl«), 28 Un. - Alte, 8. 74.

Paris, Jolande Bonhomme, 1556

[1556-09]. kl. 8\ (a-i. t. a. b.

A, A, B). — Br. V. 1627. - Cat.

FD. Mai 1879. S. 134.

Paris, Jac. Kerrer für JaL Do Yal

1571, [1571-82], 8«, 800 Fol.

•(a-e. aM>«, e~p, a. B-J, k, 1,

M-ü»), 24 Un. - Alte 8. 75. —



I

65.

66.

67.

68.

• Br. V, 16Ä8. - Gtkite, Tifw VII.

62. l'aris, Jean Le Blanc für Jae. Kerm,

15öl. — BECh. 52.

Clerm«ttt.

53. Paiis. Sim. Vostre, o. J. 8". —

Br. 1698. ...
Pttw. JiMi Pttit, 16W. Br. V.

1598. - PMMr VIII. «12. «41.

55. Paria. PhH. Pii?ouchet für Sim.

Vo»(re.[1502-20].8o.(Ä-r), 22 Un.

^ Ales S. 102.

56. Paris, Nu\ Hygman für Sim. Vostr»-

[1519-30J. gr. 8". 98 Fol. (a, b».

c«, d-i. ä. e. 1*. ö«), 20 lio.- AK)s

S. 108. — Br. V. 1597. — Book-

Priees Carrent, 1902. S. III. —
Br. Mm. (100 Fol.)

57. Paris, Frar?. ReguauU, 1525. 8".—

Br. V, 1653.

58. Rouen, Uob. Valentiu, 1652. 8». —
Br. V, 1681.

59. See. uaum Angiiae. [London. Will.

Guten 14781.8». 12 lio. - Copingor

n, 8052.

60. Pari», Phil. Pigoacliet für Sim.

Vostre, 1487, 4. Dez. S\ 92 Fol.

(A—M) — fieicbling, Appeodicea 1

.

61. Paris, Phil. Pigoaebet filr 8lni.

Yottre. [1501—20]. 8*. 186 Pol.

(A, b, e», d*. e-i», »«), 21 Un. -
Ales S. 109. - Br. Suppl. I, G07.

62. Paris (KouenK Guill. Anabat für

Pierre Regnault [1508-20], 8^

88 Fol. — Br. V, 1679. — Ür&ase,

'

Tr<J8or Vn, 868. , i

68. Parii, fftr «im. Vottr« [1518-801. ! 76w

4», 105 Fol. - Br. V. 1594. i

Senf.

64. ? ? ? 24«, 14 iin. — Copinger II,

3056.
• «

fiMpHlaraa.

OottpiUtns; Itich. Andrieo, 1491.

8. M»i. 8», - Br. V. 1675. -
Mira. soc. des antiqaaiiea de

France, 27, 1864, S. 56.

70.

71.

72.

73.

74.

, 75.

üufirM..

Paris, Phil. Pigouchat fllr Sim.

Voatr«. 1501. — Marc. S. 125

Paris, Sim. Vostre [1502-20]. i'.

136 Fol. (a-c». d*. e-r» s<)2lu.

26 lin. — Marc. Sappl. S. 51.

Paris, Nie. de La Baire für Ki«.*

de La fiarra Hart Alnaadr«

[1506-20]. 24« 72 #ol. (a-j«1,

8511b.— Cat FD. Mai 1879, S.142.

- Br. V. 1667. — Marc. S. 129.

Paris, für Sim. Vostre fl.M2-30].

4», 102 Fol. — Cat. KD. Mai 1879,

S. 126. — Marc. is. 131. — Br. V.

1598.

Paria, Phil. Pigooebat llr OoilL

Godard [1515?], [1516-30], 8«,

180 Fol. (Ä9. B'«. a-k, A-D«i.

22 Irn. — Br. Mm.

Pari», Nie. Hygman für Sim. Vostre

[1519 -80J. gr. 8«. 104 Fol.(s,b»,

e«, d-k, i, e, 0») 20 ni BOlia.

- Alba 8. 180. Mare. «. 140.

Troyas. Jean Lecoq [1542- 65]. 12«,

222 Fol. (a«. b- g". h», i'» 4-''

A-D", E«, A, A, A-G". D«j.

86 lin. — Ale» t>. 181. — Marc.

S. 153.

Trojes, Jaan Lecoq [1544-67].

Mate. 8. 154.

Trojes, Jean Lecoq fll). [l'i^ö-

1601], 12 , 99 Fol. — Br.V, I6ö2 f.

- Marc. S. 167.

Troye«. Jean Du Knau, 1587, 8»,

99 i oi. — Grisse, Tr^r Vll, 868.

Marc. 8. 167.

Tiojaa. Jaan Laeoq (jO)* [»5»-

1612). 8«. 200 Fol. (A—N, A-M»),



29 ÜD. — XVea. S. 132. — Br. V,
1682 f, - Marc. & 16&

77. Paris, för Sim. Vostre. o. J, 8«. —
Br V, 1508. — 6rtiM,TrtfNrVir,
368. ...

LMsanne.

TB. Pili«,- Ar Sin. Vostre 1509 [1508—
28], 100 Fol. - Br. V, 1591.

Liäge.

79. Antwerpen 14^0. — Camp, S. 275
— Baiii 8850 - Puiser l, 6, 4.

80. Fwis, Tb. Kerrer« 1500, 8. Febr.,

8«. - Br. V. 1017/. — Grine,
Tresor VII. 868.

Öl. Paris, Philippe Pigouchet. 1500.

7. Okt.. 80. - Br. V. 1573. -
Hain 8832. (Vgl. Nr. H2.)

82. PariiL Pb«. PigonAbet für Sim. Vostre
J600. 18. Okt,. 8*. - Proetor 8204.
— Hain 8832. (V^l. Nr. 81.)

88. Paris, Gaill. Anabat für Geofroy
Marnef [1510?] [1510-19], 8«,

UO Fol. (a-r^ »*), 28 lin.- Bri Mnu

UrngM.
84. Pui«»6aic«HardoDjn,o.J.[ca.l5I0j.

4« 112 Fol. (a-k. A,aa. 16 Fol.)
— Br. V. 1686f. — Bep. 1896/97
Nr. 11192

bö. [Paris, Sini. Vcstr^i
f

I ')08-28], kl. 8".

— Br. Suppl. I, ölO. — Gi&aae.

Tr4eor 868 f.

86. Paria, Hardoayn [1515—80}, 8». —
Br. V. 1636 f.

87. LimogM, Gaill. de U Nonaillp, 1559,

8. Febr.. 8«. 178 Fol. (A-Y*; 28 lin.

— Ales 8. 146.

88. Limoges, Huguea Barbou. 15S2., 8»,

216 Fol.—Rep. 1897/98. Nr. 82689.

1

Ualeux. '

89. Bouen, Jacques Le Forebtier, 1494,

4. Okt 8». — Br. V, 1679 f.

20. Pnrit. Pbil. pjgonebct ftr Sim.
j

Voatre [1502-20], 8«. 148 FolI

(a-88, t*) 21 lin. — Alka 8. 150..

• - Br. V, 1587.

91. Paris, für Siin. Vostre [1519-30],

. kl. 4». - Br. V. 1597. - Grfiase^

Tresor VII. 369.

* •

Lyon.

92. Parit, [Jean Dupr^J [1421-1520],
kl. 8", 104 Fol. (a- n«) 21 lin. -
Br. V, 1613 f. - Cat. FD, Mai
1879, S. 129. — Itt'p. 1894, Sp. 434.

98. Paria, Phil. Pigouchet, für Toussaint

Denontiaj, 1495.80.Jnli,8«,92 Fol.

26 lin. — Copinger II, 8068.

98 a. Paris [.Tean Dupr^] ffirSim. Yoatro;

1496, 15. Febr. 8«. 88 Fol. (a-1»),

26 lin. — lieichling, Appendioea II,

S. 51 f. — Pructor Nr. 8045.

94. Paris, Phil. Pigouchet für Sinh

Voatre [1502-.20], 8« (a—l», m«),

— Br. V, 1668. — Cat FD., Hai
1879, S. 123.

96. Paris. Sira. Vo.'itre [1512], 8». —
Br. V, 1598. (Vgl. Nr. 96.)

96. Paris, für Sim. Vostre \löin-W},
4», 100 Fol.— Cat. Fi). Mai 1879,

8. 126. (Vgl. Nr. 95.)

Macey.

97. (See. asum Martini d« Macejo), Paria,.

Pbil. Pigouchet |ca. 1497], 8»^

85 Fol. — Eep. 1894. Sp. 484.

Maetn.

98. Paria, Pbil. Pigonefaetlllr8ini.7oatre,

[1502-20], 8». 96 Fol. (a-mt)^
27 lin. — Alea S. 190. — Br. V,

1587.

99. Ljoo, Thibauld Payen. 1.5.54 (1552^

—75], 16°, I85-i-y Fol.- liaudrier,

Bibl. Lyon, IV, 259 f.

.

Mana.

100. Paris, Jean Poytevin. 1498 (1499).

20. Febr.. 80. — Proctur

101. Paris, Phil. Pigouchet für 6nn.

Voatre 150Ü [1497- 1520], 25. April,

8». 124 Fol. (a-c*. d«. e-q») 21 liu.
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— Cbpinger U, 1057. — Cai FD.
Mai 1879, 8. ISS. 9». Mb. -
Proctor 8200.

102. Parii, Th. Kerrer fir Jeao Petyt

und Pierre Coehery. 1500 (1497—

lo20J. 29. Mai, 8o. 74 Fol. (a-b«,

i'«). 29 lin. — Al^ S. 187. - Br.

1817. — OffiM^ Mar VII, 369.

102*. Fteit, Pi«nLeDrn,lfi08. 8*.-
Qriase. Tr^r VII, «09. - Oiford

bodleiana.

loa. Paria, Ant V<irard, 1.50«. S». Br.

1611. — Qtkut, Tieaor VII.

iO«. Fkrii, Sin. 7tän »10 [1810-80],

«r. 8«. 98 Fol. (a. c«, d-h»
i« ä. I^ ö«), 29 lin. — Alte 8. 189.

— Br. V. 1592.

105. Paris, Jolande Bonhomme (Witwe
Th. KerTer) für Alex. ChooaD in

Maas. 1640, 8". - Cat, Bibl. Poiüers

8. 188.

105 0. 0. o. Dr. 1572. 8*. — Oitait.

Tresor VII. 88».m Pari«, Nie. Cbeaoeav, 1575, 8",

8+144 -1-423 S. — Br. V, 1674.

— ürÄase, Tr<Jtor Vil, 869 (660 S.)

Meaux.

107. Paria [FOr Sim. VoatreJ [U97?J,
8». — Bf. V, 1581.

108. Paris, für Jean de Brje [1521-30],
8«, 128 Fol. (A-Q). - Br. V. 1671.

— Br. Mm. — Griau, Tr^r VII,

369.

109. IMf, Jaaa Mafdalme, 1488. 8. Nov.

8», 108 Fol (a-p).- Br. V, 1877.
— GrRssp. Trc^sor VII, 369.

1 1 0. Paria, für A nt.V erard , 1 .506. 28. Ang.
8«. — Br. Sappl. I, 614.

111. Paris, fär aim. Voatre [1507-27].
8». 140 Fol. — Br. V, 1589.

Griaae, TMm VII. 889.

412. Parii, für Sim. Yottra [1518-80].

fCr. 8*, 104 Fol. (a. h\ c«. d-i«,

k» ä, .\ \\ ü«, 29 lin. — Ale«

8. 179. ~ Br. V, 1684, Sappl. I

610 f.

Maa«.

i
118. Moos. Katger Velpius. 1584. S\

199 FoL — Br. Mn.

Naatea.

114. Nantes. Etieone De Larchier, 1498.

(1499). 87. Jas. 8*. — Copiofer U,

8059. — Br.y, 1878.

115. Pari!. PliU. PfgMcbat Ar Sia.

Vottre. 1500, 8«. -- Br. Sap^L L
607. — Copinger II, 3060.

116. Parit, für Bim. Vostre [1502 - 2öj.

8«, 100 Fol. (a-m», n«). 26 lio.

~ AUa 8. 197. ~ Br. T, 1587.

117. Parit. llr Sia. Yortn [1515-SO].

4*. 108 FoL — Paattr II. 494.

— Br.V, 1594 f.

118. Paris, Nie. Cheaaaa, 1582. 8\ —
Br. V, 1674.

Nmrt.

119. Parit. ffirSim. Vostre 1507 [1507-

27], 8« (a-c«, d«, e-p', q«. 5,«.

1»), 21 Un. — AK'3 S. 199. —
Br V. 1589. - Book-Prieas

Carreut, l^QO, S. 589.

119 a. Paria, Ar Sim. Vaatr^ 1509. 8*.

— Olisa^ TriMf 711, 869.

1201 Paris, Sim. Vottr» [1515]. 8*. -
Br. V, 1595.

121. Parit. Pliil. Pigooehat Ar Voatit,

1498. 8. Aog. 8* 88 FaL * Br.

1588. — Giitae, Ti4tar VII.

869.

121a. Paris für Sim. Vostre, 1498.

27. Aug. 8«. — Grfaae. Tresor VII.

869.

122. Paria, flir 8im.Voati« [1506-80].

8». 100 Fol. — Br. V, 1587 f.

Orital«.

128. Paris, Nic.Hjginaii Ar8im.Voalra

[oa 1507]. 8*. — Br. T, 1589.

121. ParitbFaLBaligaiItArAat.Tdrard.

1500. 14, Aag. 80. »2 Fol. (a» b«,

c-h, aa—dd«). 32 lin. — Piactar

8266. —> Br. Mb.



142.

liB. Mm, Sira. Totir«, [1808^)0]. 8*. IM.
— Br. V. 1687.

126. Paris. fOr Ant. Vörard. 1504,

[1508-20], 25. Sept. 8», 94 Fol. 187.

— Bep. 1896/97, Nr. 8860. —
Bo^ PfeltMCoiMit, 1908. 8. 60 f.

187. Pirii, 8iai.YMtN [1510-80], sr. 8* 188.

(», b*. e«. d—k,l.«,i,«i),80UQ
— Al^s 8. 204. 188.

127 ft. Paris, flir Sini. Vottre. 1520. 4«—
Grftsi«. Tresor VII, 870. - Pwier 140,

VUI. 68, 1224.

128. Paris, Godard [1581-86]. 8*.

Paris.

128 a. Paris, Boyet [ca. 1520]. 8«. - '

Book-Prices Carrent, 1902. S. 110.
,

129. Ulr. Gering n. B. Remboldt, [1491]

;

kl. 8», 116 Fol. — ßep. lb96/97, 141.

Kr. 8888*

129 a. Paris. Giltoa Hardonyn, 0. J. 8*.

103 Fol. — Book-Prices Current.

1902, S. 688. — Pauer VUI, 218,

2809.

180. Paria, Jean Petyt, 0. J. 8". — Br.

V, 1667. — GriUse, Tresor VII,

'

871.

ist. Paria, Phil. Pigooehet [1491-92],
• 4» — Proctor 8181.

181a. Paris, fnr Ant. Vörard [1500]

kl. 40. 110 Fol. ~ Qrisse. Tresor

VII. 870.

181 b. Paris, fär Nie. Virieo. o. J. 8",

184 Fol. — Oiteaa, Tr4tor, VII.

871 f.

182. Paris, Ant. V<*rard, 1487, 7. Jul.

8», 141 Fol. 17 lin. — Br. V,

1600 (Hain 8834 ?)

188. Paris, Philippe Pigoocbet, 1488. 8*.

— Br.y, 1571.

184. Paria, Philipp» PIgwichet [1488-

1506]. 8». 91 Fol. 25 lin. — Br.

V. 1570 f.

184 a. Paris, für Ant. Vdrard, [1888-

1.508] 4«. 94 Fol. 20 lin. — Gr&sse

144.

144

145.

146.

147.

Trösor, VII 370.

135. Paris, Ant Vdrard [1488—1508],

8», 104 Fol. — Br. V, 1604.

148.

Paris, Et Jaaot filr Ant V4iard,

[1488-1508]. 8«. 11? Fol, 88 Un.

— Rep. 1894, Sp. 442.

Paris, für Ant. V^rard. 148"J (1488

—1508]. 8. Febr. 8», 8-|-92 Fol.

Br. y, 160&
Paria», nr Ant Y4rar4. 1489. 4>. -
Br. V. 1605.

Paris, für Ant.Verard. 1490, 20. Aog.

4», 106 Fol. -- lir. V, 1605 t

Paris, Philippe Pigoocbet (fOr

Oeoffroy Marnef) 1491. [1488—

1508], 1. Dex. 4«. 92 Fol. (A—
L«. M«) 2 col., 25 lin. — Br. V.

1571. - B«p. 1896/97, Nr. 12967.

— Copinger II, 8068. — Br. Mra.

— Proctor 8179. — SoloU, Honroa

Goth. S. 288 ff.

Paris, Estienne Jehannot [1493—
1508], kl. bo, lOü Fol. (a-k. A,

B«. C<), 28 litt. — Alte. 8. 210.

Paris. PhUippe Pigoachot, 1494.

15. Jan., U. 8«, (a-m). — Br. V,

1572. - Gräasfe. Trdsor VII, 370.

Paris, Udalr. Gering nnd Hercbt

Beinbolt, 1494, 12«. 152 Fol. —
Br. V. 166r)

Paris, für Ant \ erani, 1495. H. Jul..

8«. — Br. V, 16ü6. Book-Prices

Cnrront 1902 8. 807.

a. Paris, WoUir. Hopjrl [1495-1508]

8». 116 Fol — QtUa^ Tr4sor

VII, 370.

Paris, Philippe Pigouchet für Simon

Vostre, 1496, 4. Jali, 8«, 182 Fol.

— Br. V. 1579.

Paris, Ulr. Gering, 1496, 15. Okt.,

8«. — Proelor 8805.

[Paris. Ulr. Otring n. Borth Bon-

holt 1496], [1495-1606], 8*.

116 Fol. (+* «-i*** 0«), 21 lin.

— Copioger II. 8061. — Cat.

FD. Hai 1879, 8. 129 f. - £r.

Ihn.

Paris, für Sun. Vostre. 14Ö7 ]
1498-

IÖO8J, 8. Sept.. gr. 80 (a«, b-ni%

n«), 26 lin. — Al^s, Snppl., S. 14.
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148 tu Parii, Phil. PiKOucbet fQr Sim.

Vostre, 1497, 14. Dez.. gr. 8«,

88 Fol. — Ürässe, Tresor VIT,

870. (Vgl. Nr. 149.)

149. Paris, Phil. Pigouehet fQr Siin.

Vostre, 1497 [1488-1508], 23. Dez.

80,88 Fol.(a-l«).26 lin.— Proctor

8192. — Br. Wm. — Panzer IX.

267. - Hain 8835. - Br. V, 1581.

150. Paris, ülr. Gering n. Berth. Rem-

bolt, 1498, 7. M&ri, kl. 8«, 1S6 Fol.

— Hain 8836. — Br. V. 1GÜ5.

Gi&«8e, Tiösor VII, 371. — Puris,

Bibl-Nat.

151. Paris, Jean Poyterin, 1498 [1488—

1508J. 15. Mai, 8«, 104 Fol. (a-i,

k. k-m»), 26 lin. — Proctor 8368.

— Br. Mm.
152. Paris, Ulr. Gering o. Berth. Bero-

bolt für Sim. Vostre, 1498 [1498-

1508J. 8. Sept.. kl. 4«. 96 Fol. (a«.

b—m«, n«), 26— 27 lin. — Proctor

8808. — Br. Mm. — Copinger II,

3064. — Br. V. 1583.

153. [Paris. Galliot Du PröJ. [1498-

Proctor 1517J, kl. 8«. 148 Fol..

21 lin. — Br. V, 1666.

154. Paris. Th. Kerver (Georg WolO,

1499 [1407-1520], 9. Apr., 8«.

124 Fol. (a-p», q«), 38 lin. —
Proctor 8382. — Br. Mm. —
Copinger II. S065.

155. Paris, Th. Kerver für Gilles Be-

rnade, 1500, 8. Febr., 8», 123 Fol.

— Br. V, 1617.

156. Paris, Phil. Pigoochet fQr Sim.

Vostre, 1500, 25. Apr., 8». -
Br. V, 1584. — Univ. Bibl. üpsala.

— Grässe. Tresor VII, 870.

157. Paris, Th. Kerrer für Guill. Eustace

1500 11497-1520J, 20 Jnn., 4».

96 Fol. (a—m9). — Copinger II,

3067. — Br. V, 1688; Sappl. I,

615. — Hain 8888. — Cat. FD.
Mai 1879. S. 132. - Rep. 1896/97

Nr.9212. - Grisse, Tresor VI 1,371.

158. Paris. [Ant. Verar.jJ. IhvO (1497-

1500]. 22. Okt., 8» (8, Bb'», a-h».

k>«. A-D»). — Br. V. 1607,

— Copinger II, 3066. — Rosen-

thal 1896. Cat. 14. Nr. 1146..

159. Paris, (?) 1500. 8», 38 lin.— Copinger

II, 3062.

160. Paris. Gaill. Anabat för Germ.

Hardonyn [1500—20j. 8% 144 F«l.

— Br. V. 1630. — Rep. 1894;95,

Sp. 554. • -

160 a. Paris, Ant Vdrtrd [1500-21] 8«.

— Book-Prices Corrent 1903 S.

63.

161. Paris, ülr. Gering n. Berth. Rem-

bolt, 1502. 20. Mai. 8«, 150 Fol.

— Br. Suppl. X, I, 620. — Gräsje,

Tresor VII, 372. (Vgl. Nr. 162.)

162. Paris. Udalr. Gering u. Berth. Rem-

holt, 1502[1503-14J. 8\ 152 Fol.

— Br. V, 1665. — Rep. 1894, Sp.

434. (Vgl. Nr. 161.)

163. Paris, für Nie. Vitien [1503-201.

8«, 124 Fol. - Br. V. 1669. -
Cat. Bibl. Poitiers, S. 186.

164. Pari*, Ant. V^rard. 1504, 25. Sept.,

8». 91 Fol. — Br. V. 1608.

165. Paris, für Ant. V^rard. 1506 [1508-

.1520]. 22. Aag.. 8», 8 + 132 Fol.

— Br. V, 1608. — Paris, Bibl.Nst.

166. Paris, für Ant Verard, 1507, SO.Okt

MaitUire Index I, 499.

167. Paris. Phil. Pigouchet für Goill.

Eustace. 1507, 8«. — Br. V, 1645.

— Gr&ase, Tresor VII. 371.

168. Paris, für Ant Verard, 1507 [150S-

1520]. 80, 125 Fol. - Br. V. 1609.

168 a. Paris, Sim. Vostre, 1507 [1508

—
1

4», 142 FoL — Book-Price»

Current 1905 , 8. 102.

169. Paris, für Sim. Vostre [1507-27].

80, 8+128 Fol. — Br. V. 1568.

170. Paris, Ant. Verard, 1508 [1503 - 20],

21. Jul., 8*, 122 Fol. — Br. V.

1609:

171. Paris, Sim. Vostre [1508-28]. 4\

104 Fol. (8. h\ c«, d. — i». k«. K
6, I», 0«). — Cat FD, Juni 188^

S. 61.



Fftiif, Pbil. PifondMt At 8im.
' Vortw tlSlÖ?] [1608-88]. 4%

90 Foh (», b», c*. d^, k» ä. (^»i.

?9 lin. — Br. Mm. — Br. V,

mo. Book-i'ricei Carzent. 1902.

8. 408.

.173. Paria. Ant.Vdrard, 1509 [1508 -20].

15. Fe^r, 8«, 8 + l'^O Fol. —
Br. T, 1610.

174. Pari! [JeMi Bignoo?] für Jetp de

Brye, 1509 f
1508 -20], 12. Jali,

8«. 136 Fol.. 281in. — Alfes S. 212.

176« Paris, Jean Barbier und Guill. Le

Kou^re. 1509, kl. 8», 182 Fol,

- Rep. 1895,96, Nr. 2532.

176. Paria, Ant. Vörard, lölO
.
[1503

-20]. 81. Jani, 8«, 125 Fol. -
9r. V, 16ia

177. PMii. Ar Aot. Yted, 1510 [ISOB

-20], 21. Juni, 8«, 128 Fol. («».

b«. A'J, b-k», A-D«). — Br. V,

1610. (Vgl. Nr. 178.)

178. Paris, Ant. Vdranl. 1510 [1508-201,

21. Jali, 8«, lau Fol, (a« b»»,

. .
ft-k, A-D«), 2» tia. — Br. Mm.
(Vgl. Nr. 177.)

179. Patii, Or Aat Yted. 1510 [1508
- 20]. 8». 185 Fol. — Rop. 1894/96,

Sp. 555.

180. Paris, riiil. Pigouchet für Ant.

V^rard, 1511 [I^IO-SOJ. 23. Nor.,

8«, 130 Fol. (a» b" a-k, A—D^)
22 Uo, — Br. Hm.

181. Paria. Jeaa Bignon fftrJoaa de^rye

11512-281, 8«, 190 Fol, — Br. V,

1670.

488. Paria, Goill. Eustace [1512-17],

8«. — Br. V. lG4ß. (Vgl. Nr. 183.)

.183. Paris, Gilles Cout«au für Guill-

EuBtace [1518?] [1512-27]. 4",

112 FoL (a«. b«, d, «*, f-m,

A«. B-D«, K*h 28 lin. r- Br. Hm.
(Vgl. Nr. 182.)

188 a. Paria, Phil. Pigonchet [1512-27]

8» _ Giässe. Tr(<8or Vll. 871.

184. Paris, Gilles Conteau für Gaill.

Eastace, 1513, b«». — Ales, S. 212.

185. Paria, Mr OallL Goted:[15l8-28].

. 8^, 8+ 120 Fol. (A-P).— Br. T.

1649f. .

186. Paris, Goill. Godard fl51P.-301. 8\

. 125 Fol. — Boaentbal Kat. 18

(1898). . . .

187. Paria fttr Ant. Vdrard [1513- ]

U. 8«. — Br. V, 1610..

188. Paria, ffir Gaill. Oodard [1514-80].

8'. 126 Fol. ^ Bap, 1894» 8p.

442.

188 a. Paris, für Nie. Virien, 1515 8. Jan.

8«, — ürasse, Tresor VII, 311 —
Palmar HII, 26, 818, (Vgl. Nr.

190.

189. Paris, Gaill. Godard, 1515. 8*. —
Br. V, 1650.

190. Piiris, Gilles Coatean fBr Nie.

Vivieo. 1515 [1515-27]. 4», 120

Pol. (a, b9, c«, d-1, A— E«),

29 lin. — Br. Hm.~Book-PrioaB
Conaat 1901, 8. 154.

191. PartF, Nie. .Ujgman ffir Jean de

Brve [1515 30]. 4». — Qoaritch

Cat. 144 (1894), S. 16. (Vgl.

Nr. 193.)

192. Paris, für Siin. Vostre [1515-30],

8» (n—c»; d« e. 1» g», h-o» o«,

ft, 9. 1*) (awd sehr ibnlieho Ana-

gaben). — Br. y, 1595. — Al^a.

S. 213. — Bernard, Tory S. 113 f.

Quaritcb Cat. IIS (1^91l, S. 67.

193. Paris, Nie. Hygnian tiir Jean de

Brye, 15 lö, 8«. — liep. 1 »97/98.

Nr. 17243..~ Br. V, 1670. (Vgl.

Nr. 191.) Orlaae, Ti^or VII, 872.

194. Paris, für Nie. Vivien. 1517. 12. Okt.

8«. — Br. V, 1669. Paria, Bibl.

Nat.

195. Paris, Jean Poytevin. 1518. 8». —
Br. V. 1667. — Gräsae, Träsor

VII, 871.

196. Paria, Bertb. Bembold, 1518 [1518

-34]. 8°. 186 Fol. ~ Bep. 1894.

Sp. 434.

197. Paris, Gilles Couteau für Guill.

Kustace, 1519. 8». ~ Quaritcb,

Cat. 118 (1891), S. 67.
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I ^* — T :i4iy r'^.i«-

rtt0 %Mt Tim

^f'/tM fi'^ "T*»» ;

f. 4*, 1 v; K'.l. A-h»
5«» iift. - J;.'. V. - « f. E.

M. - fciff,. J'^*, gp. 442. —
»f. Jfm, rVfL Nr. »4..m Pmm, ftr Et. Atflrej (1.72»-45

.

fr, if, 102 Fol, — Bcf. \hfn 96.

2''/7, Fftri*, W'mrtn Rnffet ' Rr ' i'^

Hadf'/t Ar,\, k). 4»:i^Foi.

rt--k, Ä — br. V. 1672.

*£<m. pMiff, r Nie. HyfiiiM] ArKf& Voitre

f I6«J-45| gr. (•, V. d-i»
k«, i, I» 6«; 29 Ii». — Alet 8.

2i: rtep. 1894, 9r,. gp. 5ö7,

2</9. Fiirii, r;«rrri. Hardoojro, 1526. a«. >

- Hr. V. 1040

210. J'firiii, Kim Du Ji«is für Geofroj

Torj 1&27. 22. Okt 4*. 140 Fol.

(» . I«. 25 Itfi.- Br. V, 1658 f.

SIC fhm. Qmm. Hat: l^. iL

217. FwTf Wrr»» J«k Frr«. 154v*

T. im.

218. Parst, Mjfi. B«»r»«ie, 15^ 8*.

.CktB.8L4IL
21f. IM^n.Kmr.lttSLm>Bi^T.

1626. - Gciae. Tr«w TD, tH
220. Paris. JaUa4« B<»kw» (WH««.

Th. Kerrer), loM. ^. 1^^ F»l

~ a-i^. -23 U». - Ales 21^

.i2ua. Pari». 1*5«, b*.— GiiMe. Tl*K

vn, tTS.

221. F^ Jm; Emr, ISftL - ILL

Ck. 5L

222. Pari!, Ja«. K«T«r, 1560. - BJ.

Ch. 51.

223. Paris, für Witwe Sim. Verdyer,

[ir,70 -80J, 8». — ß«p.

Xi. 12997.

224. Pttit. Jae. Kemr. 1575. 1824^

Pol. — Bep. 1897y09. Kr. 22988.
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225. Paris. Jnlien Dufal, 1582, 8«. —
Br. Mra. — Book PricM Currast

1906 8. 568.

828. Pkrii. Gaili. de U Moae. 15 [85?]

[1588-97]. 10». - Br. Hm.
226 a. Paris, 1594.4«— Griiw, Tr4Mr

TU, 872.

Poltlers.

227. Paris. Gille« Hardouyn [1520?J 4».

80 Fol. (A—X*). - Br. Mm.
226. Ptrit. Ar ABt.T4r«rd [1488-I508J

4«, 140 Pd. <A-P, A - G).— Br.

V, 1603. - Rep. 1894* 8p..4a6.

229. Paris, Phil. Pigouchet für Siiii.

Vostre, 1491, [U88-15081.gr. 8",

2 col 70 Kol. (aa~lib», ii«). —
Bep. 1894^95, Sp. 553.

290. Paii«, für GMftoyda Xunef. 1498.

28. JMi. 8«, 88 Fol. (a^l), 25 Hn.

— AIÖ8 S. 227.

281. Pari^ Sim. Vostre. 1506, 8«. -
lir. V. 1588. — Urässe Tresor.

VII. 372. - Panzer -VII, 517, 150.

282. Pari», Phil. PigoucLet, [1510?].

[1507-27], 8», 92 Fol (»-h», i*.

i» «, 26 liB. ~ Br. Mm.
288. Paris. Sim. Vostre [1508-28], 8*.

— Br. V. l.m
234, Pari?, (;illet Uardonyo (1509 oder

151UJ, 4«, (A-K, aa, A, x, j, i)

— Br. V, 1686.

Paria. fiT GtUl. Godard [1514-80]
8*. 122 Fol. (A«»B'«. a-i, A-D*j
22 lin. - Ales S. 280.

Poiticrs. Jean Coassot für Jacqaes

Bouchft u. Nie. Pelletier, 1525,

20. Dez. 4» 120 Fol. 25 lia. -
Br. \ , 1678,

Paria, Witwe Th. Karrar fBr Jean

Tarica, 1525, 8* Oat. Bibl.

Poitiers S. 186.

Poitiers. 1570 8« — Ctt Bibl.

Poitiers Ibf).

J«). - Cat.F.D. Jain 1888,& 65..

— Br. Sappl. I, 621.

Reaaea.

240a. Paris für Sim. Vostre [1502-201

8». — Book-Prieea Current, 1906,

8. 124.

241. Parif, fllr Sin. Toatra [1507-27],.

U. 8«, 128 Fol. e*, d«. a-n»,
6«, ft, «, i'). 21 lin. — Ai; s S. 248.

— Br Snppl. 1,609 (126 Fol.)—
Grisae, Tr^or VII. 872.

Rheim.

242. Paris, Pbil. Pigouchet für Sim.

Voftre [1506?]. [1502-20] 8«.

98 Fol. (ft>l«. m«i. 26 lin. — Br..

Mm. — Br. V, I5t<7.

248. Paris, für Sim. Vostre [1513-30];
gr.Se. 106 Fol. (a-k, h\ «*, i«, ö«),

iO lin. — Aiea Jj. 240. — Br.

Sappl. I, 611.

24Sa. 0. 0; o. Dr. 1514. 4«. - Gril*ae,

Trdsor TU, 872.

244. Paris, für Gaill. Godard [1516-27]
80. — Br. V. I6.M f.

245. Paris, Nicole Vostre [1520— ],

8«. - Br. V, 1598.

236.

287.

288.

245 a. Paria, Ar Sfn. Toatre [1515-80]
4^,(A-C«. d«. o-p»,»,«.I.5,tt«

aa«.) — Br. V, 1585 f.

Rom.

840.

Üuinperoorentin.

Paria, Th. Kerrer, o. J. 8«. — Br.

V» 1685.

[Nantea, 1518?] y. 8*,86-|-72+68

FoL (aa-dd*, ae«; a—i*; A—H*

246. Paria, für Jean dp Rrye [1520?.] 8»,

128FoI.{A-<i«). 26 lin. - Br. Mm.
247. Pari», Nie. Hjgman für Jean de

Biye [1515?]. 8». 120 Fal. (A-0«)
25 litt. Br. Mm.

2<8. Paria, Pierre Vidoae f«r Jean de
Brye |ca 15201. lö«. 112 Fol. —
Kep. 1804. Sp. 4:^3.

249. Paris, Ant. Caillaut o. J. 4». —
Proctor 7968.

250. Paria, Ant. Cliappiel o. J. 6 . - Br.

V. 1644.
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.251. Paris, PfedL Goffte, 0. &^ - Br. Y,

1672. . .

252. Paris, Jean Uu Pre [1488?]. 8»,

124 Fol. (8 Fol., C—K8, »-c»),
|

21 Ub.— Br. Mm.— Pro«tor 8043.

;25S.'^Ptrit, Jma Do ?t6 [1488?), 8«.'

— Proctor 8044. I

Parie, Gaill. EuUee, O. J., 8«» - '

Br. V, ms. '

2bb. Paris, Tb. Kerver für Gaill. £u8tace
*

[c«. 1520], 8", 108 Fol. — Br. V.

'

164».

255 a. Venedig, L. A. Gioota [ca. 1520].

— Book-PfiMt Conrant» 1902.

S. 271.
'

"256. Paris, Nie. Hjgmai) fürüaill. Godard

[1520J. 4«. 88 Fol. (A-L»), 29 lin.

— Br. Mm. Berlin, Egl. BiU.

257. Pirif, 'Germ. BftrdonyB, o. J.. 64*.

128 Fol., 16 Hd. - Br. V, 1688.

^67 a. Paris fQr Oerm. Hardoayn o. J.

16«. (A-E8.) — Qrftese. Tr^r
VIT. 876.

2.Ö7 b, Paria. Gerra. Hardoujrn. o. J. 8",

5 + 70 Fol. - GrlBM. Trtfwr VU.
876.

258. Paris, Germ. Ilardoujn [1530?], 8".

96 Fol. (A-M«). - Br. Mm.
259. Paris. .Tean Bsirbier fflr Germ. Har-

douyn. 0. J., 64» (a- — Br. V,

1638.

^50 a. I^aris, Gillee Hardoajn fllr*Gönn.

Hardonjn [ca. 1510], 8*.— Book-

Prices Current, 1902, S. 159.

260. Pans, Gilles HardoojD, 0. J., 12\ —
Br. V, 1637 f.

-261. Paris, Gilles Hardoayn [1510?]. 8»,

84 Fol. (A-K», L*), 34 liu. -
Br. Mm.

262. Paria, GUlea Hardooja [1509?]. 8»,

90 Fol. (A-K«, L*. M«), 87 Iis.

— Br. Mm.
263. Parie. Gilles Harduuyn \rti. 15:32],

8" (a— I). Ohne Kaqdleisten. —
.Br. V. 1642 f. .

264. Paria, UUlea HardoDyn [ca. 1509],

.24», ;i8 Pol. — Br. V. 1683. -
6riw^ Trätor ?n, 876.

264 a. Paris, Gilles H&rdoüjn, o. J. 4*.

. 64 Fol. — Grässe. Trdsoj VII. S7fi.

265. Paris, Guiil. Aoabat füi Gilles

Hardaaytt «adGerm. Hardottjrn« 8*,

99 Voi. (At-M*, N«)— B«p. 1897.

1898, Nr. 27472.

266. Paris. Gaill. Anabat fQr Gilles Har-

doQyn u. Germ. Hardoorn [ca.

1500]. 8». — Oat Bibl. Poitien,

185. . • . .

267. Bo«, Georg Hcrolt [ea. 1480],. 16*.

Proctor 8920. . . .

268. .Paria, Et. Jehannot, o. 8«.

— Proctor 8844.

269. Paris, Th. Kerrer [ca. 1527. 8"

(Zahl 1527 in der l!aiid!d?tf S^l

— Br. V, 1625. — Grässe, Tresor

II, 875.

269 a. Gent, A. do Key«««, o. J. 8*.—

Proctor, Blbliogr.Biaaji. Leadea,

. 1905, S. 218.

270. Paris, Gnill. Le Rouge,. o. J. 8*

109 Fol. (a-g», .h'. A-F»). -
Br. V, 1668 f. .

271. Paria, Gmll.Xe Bonge, o. J. [1515?].

U.. 8», 112 Fol. (a-b, h-r),

29 lin. — Br. Sappl. I. 68(1 -
Rop. 1894, ?p. 4r^7. - C«t. PD.

Mai 1879. S. 1-13. Br. Mm.

271 ft. Paris. Marnef, o. J.. 8^ 91 Fol. -
Grilsse. Tröaor VII,. 372.

278. Paris. [Geofroj da Manef], [et.

150ÖJ. i\ —. Br. V. 1665. -
Grftsse, Trdaor TU, 878.

273. Paris, fingoilbert u. Geofroj de

Marnef, o. J.. 4". — Proctor 8465.

273 a. Paris. G. Merlin [ca. 15301 kl.S«.

Book-PricesCorrent. 19UÖ. 8.441 f.

274. Paria,PhU.Pigoadiet[ea.l491-SC].

. 8*. — Proetor 8180.

275. Paris, Phil. Pigovehot [ca. 1491-

1492], 8«. - Proctor 8182.

275 a. [Lyon, Marc. Reinhard], o. J. 8'.

136 Fol. rA—R«» 21. 22 lin. —
Proctor, Bibl. iCsaajs. Loodao.

1905, 8. 38 r. (Y^. Nr, 876.)

276. TLyoB, Maro. Beishard [«a. 1490].

146 Fol; — Gopiagw.ll. 8066.
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277. Pnfo, OUad« Gh«iall«i fit liooto

Bojer, o. J. (am Titel dai Signet

dei Jean da Biye), 18*. ^ Br. Y,

1671 f.

278. Paris, Clavde CbevalloD fär Loaii

Rojw [1525?], 16», 282 Fol.(A-Z,

AA-FF*K ^ U». - Br. Mm.
279. Pute, Ant. Vörard (m. 1488), 4«

94 (98) Fol. (a«, b« A«, B«, AA-
FF», ä», ö«, p«. Q«), — Br. V, 1601 f.

280. Paris, Ant Verard flSll ?], 4«,

lOO Fol. (q. aa, c-i, A, B», C\
Iii), 28 Bd. — Br. Mb.

281. Parte. Ali Tdiaid [«a. 1488]. 4»,

108 Fol., 20 lia. — Br. Y. 1600.

282. Paris, für Ant. Verard (vor 1500],

80 ( \—0), 28 lin. — Br. V. 1611.

283. Paris, Ant. V<5rard, 4«(a-q*). —
Maittaire 790. — Panzer II, 349.

— Copioger II, 3120.

284. Parif, nr Ant Vdraid [ca. 1499],

kl. 8». 192 Fol. — Br. V, 1611.

286. Paris. Et. Jehannot fQr Ant. Veiard,

0. J., 80. — Proctor 8850.

28& Paris. Kt. Jehanuot für Ant. Vdrard,

o. J., Ö». — Proctor b351.

287. Paite, Stei. Vaalüp a. J., gr. 8«. -
Br. T, 1586.

288. Paris, fflr Slm. Yoitre [ca. 1500],

kl. 8« (a-n). — Br. V, 1584.

289 Venedig. 1478 (?), 18«. — Hain 8843.

290. Paris, Philippe Pigoacbet für Simon

Vostre, 1486, 5. Jan., gr. S*. 78 Fol.

(a-k), 2 col. — Paaur II. 287.

— Hain 884& — Br. Y, 1574.

291. Paris, für Ant Vdrard, 1486 (1487),

21. Aug., 120 + 12 Fol. (A, B«,

a—b«, k». 1, m«, n«). — Co-

pinger ü. :U07. - Paris, Bibl.Nat.

292. Valencia, 14SG. 12». — Qaaritch,

Cat 116 (1891), .8. 70.

298. Parte, LeBaage, 1486, 8*.— Hain

8844.

294. Neapel, Matthias Mprarus. 1486,

32«, 186 Kol . 16 lin. — Copioger

II. 3081. - Hr. Mm.
294 a. Paris, Jean Du Pre, 1487, 28. März,

8*. — Barib, Kgl. Bibl.

294 k Parte, AntY^rard. 1487. 7. JnU.

8*. — Paris, Bibl. Nat.

295. Paris, fOr Sim. Vostre, 1487 [1488-

1508], 4. Not., 4«, 68 Fol. (a-i).

— Br. Suppl. I, 606. — Copinger

n, 8106.

296. Parte, Jaan Da Prd, 1488 [1488—
. 1508], 4. Febr., kl. 4*. 104 Fol.

(a», aa», b«, c-i», k«, 1-n«), 27 lin.

— Br. V, 1612. (Vgl. Nr. 297.)

297. Paris, 1488 (1489), 4. Febr., 8«,

104 Fol. 8 Fol., (a», b*, c-i«. k*,

l»n«), 27 lin.— Br. Mm.— Praetor

8045. (Vgl. Nr. 298.)

298. Paris. Philippe Pigonchet für Simon

Vostre, 1488. 12. Apr. [richtig

1489], 8». — Br. V, U,77.

298 a. Paris, Pigonchet für Sim. Vostre,

1488, 17. April. 8«. — Paris, Bibl.

Nat (Vgl. Nr. SOS.)

296 b. Paria» Plifl. PIgovofaat flr Bim.

Vostre. 1488» & Ang. 8*.— Paris,

Bibl. Nat.

299. Paris, für Sim. Voitro, 1488, 23. Aag.
— Br. V, 1577.

300. Paris, Philippe Pigouchet für Simon

Yooti», 1488, 16. Sept. [1488—

1506], gr. 8*. 95 Fai - Br. Y,

1575. — Paris, Bibl. Nat.

301. Antwerpen, 1488. 8«.— Copiagar II»

3050. — Camp. S. 275.

302. Paris. Jean Du Pr^. 1488. 8«, 104 Fol.

(a—n). — Copinger II, 3082. —
Br. Mb.

808. Parte, fttr Ant Ydrard, 1488 [1488

-1506], 8». 112 Fol. (a-n, a«),

33 lin. — Copinger II, 8109. —
Br. Suppl. I. 612.

804. Paris, für Sira. Vostre. 1488, 4«.

— Hain 8846. (Vgl. Nr. 304 a.)

804 a. Paria, Phil. Pigonahat Ate 8ia.

Yoatra, 1488» gr. 8*. 95 Fal. —
Or&sse. Tr^ YII, 878. (Vgl.

Nr. 304.)

305. Paris, Philippe Pigouchet für Sim.

Vostre [1488-15081, 17. April,

kl. 8». 96 Fol.. 26 lin. — Br. V,

1576. (Vgl. Nr. 880.)

2
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806. Faris, Philippe Pi^vch«t flr Sim.

Voitre [1488-1508]. 21. Nov

kl. 8«, 90 Fol (a—kS !>•). — Br. V.

1576.

307. Paris, Ant. Caillaot tl490?| [1468

-1508]. 8«, 84 Fol. (a-e», ce«.

f—k«), 30 litt. — Br. Mm.
306. [Paris]» JMn Du PN [1488-1508],

8MI6P0]. — Copinr«r 11,8073

— Rep. 1894, Sp. 488. — Br.

Mm. — Br. V, 1G84.

309. Paris, Phil. Pigouchet lürEnguilbert

a. Geofroy de Marnef [1488—

1508], gr. 8«, 92 Fol. (a-in),

25 lin.— BoMDthal, Git. 24, Id«.

tjp.. 8. 97. — Al^« 8. 888.

810. Parii, Phil. Pigoaehat [1488-1508].

8». - Br. V, 1570.

811. Paris, Pliil. Pigouchet
[
1488-1508].

8». 100 Pol. (tt-i«, k«, 1— n»).

24 lin. — Br. V, 1670. — Cat.

FD. Joni 1888, S. 61. (£ina zweite

Ausgabe mit danaalhan Daten,

aber aaderer typogiaphiaeher

Kompoaitieii.)

812. Parie,Phil. Pigouchet [1488-1508],

H-o9. })*), 21 lin. — Br. V. 1569 f.

813. Paris, Phil. Pigouchet [1488- 1508).

— Oupiuger II, 8074. — Koseu-

thal 1896. Cat. 14, Kr. 1149.

814. Paria» Aot Vdrard «a. 1495] [1488

— 1508]. 90 Fol. (A*. B*« m-fß,

a«. A«, B». C«). — Copinger II.

3077. — Quaritch. Cat. 77.

815. Paris, für Ant. Vdrard [1488—1508]

kl. 4», 112 Fol. (a-o«), 27 lin.

— Br. V, 16u3f. — Cat. FD, Mai

1879, S. 128.

816. Paris [Ei Jehannoi] fSr Ant Ydrard

[1497 ?] [1488—1508]. 8* 112. Fol.

(A— A«i, 38 ttn. — Br. Hm.

817. Paria, für Ant. V^rard [1490?!

[1488- 1 508 J. 4». 116 Fol. (a, h,

a— g*, h*, i— m*, p*i, 29 lio. —
Br. Mm. (Vgl. Nr. 318.)

818. Paris, Ant. Vdrard [1488—1508].

4*. 116 (120) Fol. (a-m», p««). -

I Br. y, 1602.) - Cat. FD, Joai

1888, S. 62. (Vgl. Nr. 317.)

319. Paris, Ant. Verard [1488-1508],

4», 159 Fol. — Br. V, 1602 f.

320. Paris, för Ant. Verard [1490?]

[1488-1508], 4«, 168 Fol. (A«,

B, a-c«, d», e», f p»,

P* A-a A-F», 6«). 29 lin. -
Br. Mm.

j
821. Paris. Ant. Verard [1488-1508].

! 40. _ Br. V, 1603.

322. Paris, für Ant. Verard [1488-

1608), kl. 4». — Br. Y. 1604 f.

j
328. Paria, flr 81m. Yoetre [1488—1506],

I

8. Ang.. 4«, 88 Fol. - Br. V,

1575.

824. Pari?, Phil. Pijrnnchet für Sim.

Vostre fl488-15081.8.Aag..kl.8''.

90 Fol. la-k». i"»). — Br. V.

1575r. — Cat. FD, Mai 187».

8. 120r. <Y^ Nr. 884.)

326. Paris [Phil. Pigoachet?] flr Sim.

Vostre [1488-1508], gr. 8».

96 Fol. (a-1«. A» . — Br. V. 1576.

326. Paris, Phil. Pigouchet für Sim.

Vostre [1488 - 150bj,kl. 4«, 68 Fol.

— B«p. 1894. Sp. 440.

326 a. Paria, Ant V4intd. 1489, 8. Febr.

8«. — Paris. Bibl. Nat
327. Paris [Jean Do Pre] für Ant. Verard,

1489 (1490), 10. Apr., 4«. 80 Fol

(4 Fol., a—i», k<) 35 lin. — Br.

Mm. — Proctor 8046.

828. Paris, Phil. Pigouchet flr Sim.

Yostre 1488[1489-1508),21.Aaf.,

kl. 80. (a—m). - Br. V. 1578.

329. Paris, Ant. Verard. 1489, 20 Okt.,

8«. — Copinger II, 8083. — Bf.

Suppl. 1, 618. — ßr. Mm.
330. Antwerpen, Gerard Leeu. 1489. &\

Camp. 8. 275. — Copinger II.

8051.

881. Paris. Geoffroy ManeC 1489, 8».

— Br. V, 1571.

332. Paris, für Ant. Vdrard, 1489, 4«.

— Hain 8828.

333. Paris, Eng. und Geofr. de Marnef

[1488-1508], 8«, 98 Fol. (A-M).
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334.

US,

844

845.

B46.

— 6r. Sappl 1, 6IÖ, Copinger II,

8070.

«. Parif, fdr Pi«R« la Bongte 1490

9, Mai, gr. 8», 93 Fol. — Grä«8e,

- Tr^ior VII, 878. (Vgl. Nr, 344.)

[Paria, Ant. Caillaot 1490]. b».

84 Fol. (a—e>, ee«. f-k«). —
Copinger II, 3071. — Br. Mm.

Paria, Jaan Da M, 1490. 8*. 120

FoL (A-C. a-m*). 28 lia., ~
Procter 8047.

[Lyon. Marc. Reinhart 1490J, 12 +
124 Fol. — Copiüger II, 3069.

— Rosenthal Cat. 60. Nr. 2110.

(Vgl, Nr. 338.).

Parii, Ant ?4rard, 1490, 4«. -
Hain 8889.

Kirchheim, Marc. Reinhart [1490?]

[1490-1 n08], 8M47 Fol. .:Ä, B«.

C», a, b. bb, c«. d-g^ h«, A -

F»), 21—22 lin., — Proctor 3209.

— Br. Mm. (Vgl. Nr. 336.)

Paiia, Ani Chappiel Ar Gann.

Hardonyn [149?], 8*. — Br. Ilm.

— Copinger II 8105.

Paris. Phil. Pigouchet, 1491,

21. Kebr.. kl. H\ 104 Fol. fa-n),

24 lin. — lieicbliug, Appeudices

1. 8. 48.

Paria, Pbil. Pigovehefe fBr 8im.

«atre, 1491 [1488-1508]..

20. Jän., 8«. 80 Ful. fa-k). —
Br. V, 1578. — Hain 8847. -

• Rep. 1896; 97, Nr. 12960.

Paris, Phil. Pigonchet für Sim.

Toatre. 1491, 1. H&rs, 8>, 92 Fol.,

(a—m). Haittaira 581. —
Copinger II, 8110. - Br. 7, 1578.

!

Paria, Ar Pierre Le Hon^e nnd

'

Vinr. Commin. 1491, 9. Mai,

gr. ö", 9o Fol . 2 col. 28 lin. —
Br. V, lö63f.

Paria, Phil. Pigouchet, 1491 [1488

— 1508], 8*, 104 Fol. (a-nt),

24 lin., — Rosenthal, Cat. 24. Ine.

typ. 97. — Proctor 8179.

Paris, l'hil. Pijjouchet liir Sim.

Vüstre 1491 [1488-1508], 4«,i

92 Fol., 25 lin. — Index libr. Üibl.

Hnfhianiia, B, 170.

347. Paria, Jaan Ifanraad Ar Qeofray da

Marnef. 1492, 7. Fabr., 8«. -
Br. V, 1687.

347 a. Paris, Jean Maurand für Geofr.

de Marnef, 1492, 12. Febr. 10. 4«.

— Grässe, Trtisor VII, 378.

348. Paru, Phil. Pigouchet für Sim.

Yoatra, 1492 [1488-1508] 8. Mai,

U. 8M12 Fol. (a-o).— Copingtr

II, 8084. — Br. V, 1688. — Br.

Hm. — Proctor 8184.

349. Pari^ Robin Challot, l-;92 [1487-

1507], 2. Juli, 8». — Br. V, 1664.

850. Paris, für Geofroj de Marnef, 1493,

[1489 - 1508], 20. Juni, 4« 94 Fol.

(a-h», i*, aa*. k, 1», m«), 25 ISn.

— Praetor 8468. — Br. Mb.
851. Pnria,Lanr. Philippa, 1488, 10. Jnl..

kl. 4», 96 Fol. (a-n), 23 lin. —
Br. V. 1664 f. — Cat. FD. Mai

1879, iS. 141 f. (Vgl. Nr. 352.)

352. Paris, Laur. Philippe, 1493, 10. Juli,

4», 106 Fol. (a". b'«. c-u«), 23 lin.

— Praetor 8292. — Br. Mm.
Co- (Vgl. Mr. 851.)

858. Paria. Pbil. Pigonchet Ar Simon
Vostre 1493 [14S8- 1508], 2. Aug.

4«. 80 Fol. (H-k»;, 2 col.. 30 lin.

— Proctor 81b6. — Br. Mm. —
pinger II. 3086.

^54. Paris, Phil. Pigouchet für Simon

Vostre, 1493 [1488-1508], 22.A Qg..

4», 98 Fol. (n-1*, m«), 25 lin.

— Praetor 8185. — Br. Mm. —
Copinger II. 3090. - Br. V, 1578.

355. 0. 0. 1493, 8«. 2^8 Fol. (a-i. A-I).
21 lin. - Copinger II. 8088. —
Hr. Mm.

356. Paris, für Geofroy de Marnef, 1493,

4«. (a-h«, i*, aa*. k^ m«;. —
Copinger II, 8085. — Bep. 1894,

Sp. 488 — Br. Mm.
857. Paris, Laar. Philippe, 1493. 4',

106 Fol. b'«. c-n«), 23 lio.

— Copinger II, 308». — Br. Mim.

2*
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S68. Fkrit, Ulr. Getiiif n. B«rtli. Btni*

holt, [14]94, 16. Dex., 8«. 152 Fol.

(b-v«), 19 ÜB. « Proeter 8802.

— Br. Mm.

859. Paris. Philippe Pigoocbet, 1494

20. D«z., 8», 92 Fol. — Puier

11. 804.' - Br. ?. 1578. — Htin

8848. — BtrilB, KOd. HuiUbl.
360. P*ri8, Ulr. Gering u. Berth. Rem-

bolt, 1494, 8» (b-r). — Copinfer

II. 3092. - Br. Mm.

301. Antwerpen, Adr. Liesvelt. 1494, 8»

(a—h, A—n). — Copinger II,

8091.

382. Puria, Phil. Pigonchtt ittr Simon

Vostre. 1495 [1488- 1508],8. Febr.,

8«, 92 Kol. (a-1«, m«). 2»; Hn. ^
Bosenthal, Cat. 24. fnc. typ., S.97.

— l>eicbling, Appendic«B l.S. 48f.m . PvM» Jtiii ii Pri» 1495. ICMlrx.

114 Fol. (»S b», g«,

b-l«, «• D-p«) 21 lio. — Boieh.

ling, Appendices III, S. 45.

388. Paris, Phil. Pigoachet für Simon

Vostre. 1495, 6. Okt., gr. 8", 74 Kol.

(a-i). — i^uaritcb, Cat. 352

(1884). & 1755. - Br. Y, 157&

864. Pwia, PUlipp« Plgonefaet Ar Sin.

Vostre, 1495[1488-.150S],13.N«f.,

8» — Br. V, 1578.

865. Paris, Phil. Pigouchei, 1495» 8«.

— Copinger II, 8093.

.%6. Paris, lur 6im. Vostre, 1495, kl. 4^

74 Fol. — Btp, 1894, Sp. 440.

867. 0. O. [1495—1508], 8i (a-n^, o«),

21 lin. - Br. V. 1684.

868. Paris, Nie. Hygmui fär Sim. Vottro

[1495 8". - Hais 8842. (Vgl.

Nr. 369.)

o»;9. Paris, Nie, Hygniaa für üita. \ ostre

[1495—]' 3* 26 ttn.— Br. V,

1560 f. (VgL Mr. 968.)

869 a. Paris, .\nt.V4nrd. 1496. 20. Jan.

80. 124m - QriaM, TftfMr VU,
874.

8*0. Paris, i'hilippe Pigouchet für Sim.

Voitre, 1 496 [ 1488 - 1 508]. 23. J aji
.

,

8», 88 PiL ^a-l«), 26 Ud. - Br.T.

1579f. - Hiin 8849. - Bcp.

1896;97, Nr. 12327. - Br. Um, —
Proctor 8188. (Vgl. Nr. 371.)

371. Paris. Phil. Pigonchet fQr Simos

Vostre, 1498 [1487j. 23. Jan . 8%

82 Fol. - Cat FO, Mai 1879^

8. 121. (Vgl. Nr. 87a)

872. Pari«, Phil. Pig«ttd»ot fftr Siow«

Vostre, 1496[1488-15081,20. Miit

kl. 8«. 88 Fol. — Br. V. 1580. —
Copinger II, 8111. — Br. Mm.

373. Paris, fürSimon Vostre. 1496. 22.1fai,

8«. 95 Fol.» 26 lia. — Haia 88SQL

Br. y, 15T91

374. Ptrii. Pbfl. Pigood^t. fUr S»«ft

Voatia, 1496 [1488- 1508], 20 Aog^

4«. 92 Fol, (a-k*. l*, A»), 27 lin. -
Proctor 8187. — Br. Mm. — Ha»
8851. — Br. V, 1579.

375. Paria, fikr Silii. VMtr*. 1496 [1488-

1506), 17. Sept., 4. 70 F^ (a-k».

!•). — Br. Sappl. 606. - Co-

pingar H, 8112. - Parii, Bibi

Nat.

376. Paris, Th. Kerver für Goill. Eastace

[1496], [1497—1520], 14. Nof.. 4»,

96 Fol. (a -va% 33 lüi.— Copinger

II, 8079. — Br. Soppl. I, 614. -
Br. Hm.

377. Paris, Phil. Pigoachet für SiM
Vostre, 1496, kl. 4«, 92 Fol. —
Bep. 1894 95. Sp. 554.

878. Paris, Pbii. Pigoachet für Simon

Vostre, 1497[1488-1508],25.F^.

8», 90 Fal.. 26 Un. — lala»»!
Hafnienait. 8. 171. — Copinger

8113. — Rep. 1894, S. 440. -
Br. Sappl. I, 606. — Book-Pricoa

Current, 1906, S. 124

378 a. Paris, Phil. Pigonchet ior Sim.

. Voatat,!«». •.IBn.S«, 90Fol.

(a-k^, iw), 26 Iis. — BakUiag»

Appendiees III, S. 45.

879. Paris. Pbtl. Pigoachet für Simoa

Vostre, 1497 [1488 - 1508], 1 7. A pr.,

[20. Mftrz], 8«. 88 Fol., (A—
27 lin. — Br. Sappl. I, 606. —
Hain 8852.— Copinger11,8114«—
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Penil, Gare1Ii*8ch6 Bibl. S. 178 ff.

— Proctor 8189. — Br. Mm.
380. Paris, Phil. Pi^oochet für Simon

VoBtre. 14[e7?], [1488-1508]

17. Apr., 8«. W Fol. (»-ii»»), 26

. Iii. Br. lUk .(Tfl. Nr. 805.)

380a. FarU. ftr ta. Vattie, 1497.

27. Apr. (1496. 28. Mir«), kl. 8».

96 Fol. — GrisM, Träaor VII. 373,

jS81. Paris, Phil. Piffouehet fQr Simon

Voatre, 1497 [1488 -1507 J,9. Juoi,

8», 88 Fol. (a— 18, k»0), 27 lio. —
Oopiagar II, 81 15. — Br. Sappl. I,

607.

^2. Paria, Phil. Pigouchet fSr Simon

Voatre, 1497, 9. Juni.. 4«, 90 Fol.

— Cat FD. Ha! 1879, 8. 121.

882 a. Paria [Jeao Philippe?] far Th.

Kanrnr, 1487, 27. Jani. 8». —
Book-Fri0M Gurwit, 1908, 8. 648.

.862 b. Paria, Phil. Pigonehet Ar
Sim. Vostre, 1497, 7. Joli. 8»,

92 Fol. (a-1«, m*), 26 lin. -
Reichling. Appendices II, 8. 52.

-883. Paris, Jean Philippe fiir Tb. Kerver,

1497 [1494-1520]. 15. Joli, 8«,

108 Fol. (a-B, 0«), 85 lin. - Br.
' Hm. — I^anxer I(. 817. 428. —

Cat. FD, Hai 1879. S. 131. - Co-

pin?or II, 3095. — Br. V, 1615.

Giasse. Tresor VIT, 374.

Paria, Fbil. Pigoocbet für Simon

Vortre. 14[97j.[1488-1506],8.Aag..

8*. 90 FoL (a^k*, 1»), 86 Ud. —
Br. Mm. — (^rässe, TH*9t YII,

37.M. (Vgl. Nr. 824.)

Paris. M.E. Jebannot fürTb.KerTcr,

1497 [1487-1508], 21. Aug., 8«,

90 Fol. - Bt. V. 1615. — Gräase,

Ti^ TH, 874. (Tgl. Nr. 886.)

886. Patis, Et. JehaaiMt 1497 [1488-
1508]. 21. Aug.. 8«, 92 Fol. (a. b,

C-L^ M« . 26 lin.— Proctor 8340.

— Br. Mm.— Copinger 3094.—
Paria, Bibl. Nat. i Vgl. Nr. 385.)

^7. Paria, Ant. Cbappiel für Gillea Har-

dovjD, 1487 [1487*1580], 8. Okt,

gr.8*, 98 Fol. (A-L^, M«), 88 Un.

— Br. V, 1641. - Copiogtr II,

3076. — Cast., S. 416.

888. Paris, Phil. Pigoa. het für Simon

Voatr«, 1497 [1488— 1508J, 4. Not..

kl. 4«, 68.FoJ. (a-h», i«), 33 lin. -
Cal. tD, Jiiii 1888, 8.61. — Br.

V, 1581. — QrlM», Mor TU,
878. (Vgl. Nr. 389.)

389. Paris. Phil. Pigouchet für Simon

Voatre, 1497 [1488^1508). 4. Nov..

4», 70 Fol. (a—b». i«>. 33 lin. —
Proetar 819t — Br. Mni.— Co-

pinger U, 8098.' (Tgl. Nr. 888.)

890. Paria, Ant ChapfM flir Gtnn.

Hardouyn [1505?]. [1497-1520]

5. Okt., 4«, 92 Fol. (A-L«. M«;.

38 lin. — Br. Mm. — Gr&ase,

Trwor VII, 375.

891. Paria. Th. Karftr lür Gaill. BoitMce

[1407-1590], 14. Not., 4«, 94 Pol.

(a^, b-m«), 88 Ud.^ Br. y, 1644 f.

(Vgl. Nr. 392.)

892. Paria, Th. Kerrer fflr Quill. Kustacc

[1497-1520], 14. Not., kl. 4«.

96 Fol. — Cat.. FD, Mai 1879.

& 188. (Vgl. N^ 881.)

898. 0. 0. 1497, 15. Nu?., 8«, 98 Fol.

25 Utt. — Hain 8853.

894. Paris. Jean Philippe für Th. Kerrer,

1497 [H94-r)2ni.20. De*.,8* —
Rep. I?<y7 i^Ö, Nr. 25203.

395. [Paris, 1497], 8«, 36 lin. — Co-

pinger II, 3060.

896. Paris, Ant. Ohnp^lol fflr GIUm Har-

dooyn. 1497, 8«, 92 Fol. (A-L>,

M«), 33 lin. - Copiagar II, 8116.

(= Br. V, 1628?)

397. PariP, M. Et. Jehannot, 1497 (a-M).

— Copinger II, 3094. — Br. 2|m.

898. Parit, Joan Philippe fÜrTb.Karffr,

1497, 8», 89 Fol. — Rrp. 1894/95.

Sp. 554.

399. Paris, Jean Pychore o. Kemj J -

L'Aistre [1497-1520J. 4«, 96 Fol.

— Rep. 1894, Sp. 440.

400. Paris, tür Gaill. Eastace [1497—
1580J. 8*, (a-o«), 29 lin. — Br.

. V. 1645.
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400 a. Paris, Aot. Chappiel für Germ.

Hardoujn [: 497—1520], kl. 4'\

M Fol. — ürässe, Trdaor VII. 375.

401. Parit, Th. Kenrw [1497-1520J.

kl. 8«. — Br. V, 1615. — Hain

8841.

402. Parii, Th. KerTer, (Georg WolQ fÖr

GUles Reraacle [1499?]. [1497-

1520]. 14. Not. 4«, 96 Ful. (a-

m*), 83 Ud. — Proctor 8388. —
Br. Hm. — Rep. 1894. Sp. 4Ö6.

408. Pari«» Ant. V4rard [1497-1520],

8*. 92 Fol. - Br. V, 1606 f.

404. Paris, Phil. PigoaclietfürSim.Vostre

[1497-1520]. 8», 92 Fol. — Bep.

1894, Sp. 440.

405. Paris, PigoDchet für Sim. Vostre

14 [98J, 17. Apr. 8», - Proctor

8193.

406. Paria. JeaA Poyterio, 1498,15. Mai

8«, 104 Fol. (a-k» Ir, 1—m). —
Copinger II, 3097. — Br. Mm.

407. Paris, Jean Pojtevin. 1498. [14F8

— 1508], 2. Jul. 8», 92 Kol. (a-1.

A) 28 lin. — Cupinger Ii, 3118

Br. V, 1666.

408. Paria, Phil. Plgooehot Ar Sim.

Tootr», 14 [98?] 8. Aag. 8«. -
Proctor 8195.

409. Paris, Jean Poyteyin für Ant.Värard,

1498. 10. Aug., 4«. — Proctor

8364.

409 a. Paris, Phil. Pigoochet für Sim.

Vostre, 1498, 22. Aag., 8«. —
Paris, Bibl. Nat

410. Paria, Fbil. Pigoachet flr Sim.

Voatro,1408ri488-1508].28.Aag.

kl. 4«. 72 Fol. (a-i«), 33 lin. -
Br. V. 1582. — Copinger II, 3098.

— Panzer II. 324, 496. — Br. Mm.
— Rep. 1696/97, Nr. 12328. —
Proctor 8196. - Alis 8. 284. -
Paria, BibL Nat.

410 a. Pariip Phil. Pigoachet fttr Sim.

Voatre. 1496, 22. Aug.. kl. 4«,

88 Fol., 21 Taf. irässe,

TrÄor VU, 378. (Vgi. Nr. 410.)

411. Paris. für Sim. Vostie, 1496, 27. Aag.

8°, (a-i«), 33 lin. — Hain ^855. —
Büok-Prices Corront. 1906, S. 648.

412. Paris, Phil. Pigoücbet fQr Sim.

Voatro, 1498 [1488-1518], 16.

Sopt kl. 4* 96 Fol. (a-P, A«X
27 lin. — Br. V, 1583. — Copinger

IV, 778. - Cat. FI». Mai 1^79.

8. 122. — Br. Mm. — Proctor

8197.— Book-Pricea Carrent,1903,.

S. 280.

418. Paria, Tb. Kortor, 1498» 26. Sopt

8*, III Fol. (a-o*). — Cai FD.
JaiB 1888, 8. 62 f.- Br. T, 1616.

414. Paris, Jfean] Pfojtevin] für Simon

Vostre, 1498, 15. Okt. 4«. —
Maittaire 1, 658. — Br. V, 1584.

— Proctor 8365. — Hain 8856.

415. Paris, [Pierre Le RoogeJ für Ant.

T4nird, 1496, 22. Okt. 4*.96 FoL

(4 Fol., b—m»). Br. ?, 1607.

— Copingor II. 8117. — Gaafc

S. 410.

416. Paris, Tii. Kerver, 149<8 [1497—

1520], 28. Oki 40. 85 Fol. 32 lin.

— Br. V, 1616. - Index Bibl.

Hainienais S. 171 (Vgl. Nr. 417).

417. Paria, flBr Th. Xorror [Georg Wolf]

1498 [1497>1520], 28. Okt 4«.

92Fol.(a-18, ni«), 82 lin. Hain

8854. — Br. Mm. Proctor 837?.

(Vgl. Nr. 416).

418. Venedig.Joh.Hamniau gen. Hertzoo^.

1498. 16«,Quaritcb Cat 118(1891)

J>. 69.

419. Paria, Th. Korror, 1496^ gr. 8*, 9ft

Fol. 82 Ud.— Rep. 1894, 8p. 486 f.

— Hain 8854.

420. Paris, für Jean Pojtofin, 1498.8«.

— Br. V, 1666.

421. Paris, für Jean Pojtefia,. 1496. 4«.

— Rr. V. 1666.

422. Paris, für Ant. Verard [1498], 8».

112 Fol. (.\-0»). — Br. Suppl.

1, 6ia — Copingor IL 8121.

428. Paria, för Ast. Verard [1488], 4«

—

Copingor II, 8122.
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42^ Paris, für Änt. Verard [1498]» U. 4«.

110 Fol. - Br. V. 1610.

425. Faria, für Sim. Vostre, 1498 [1488

— 1508]. gr. 8«, 72 Fol. 88 Uu.

— B«p. 18H Sp. 440.— Qouiteh
Cat. 852 (1894) Sp. 1755.

486. Paris, PhiL Pigonchet. 1499, II. Febr.

80. (a-ra), 26 Un. ~ Hain 8858.

— Hr. V. 1572.

427. l'aris [Pierre Le DruJ für Jeaii

PojrtcTia, 14M [1490-1508],

8. Mira, 8», 98 Fol. (A-L«, M«),

25 Hd. — Reichling, Appendicet

II, 8. 52. — Br. V, 1666.

428. Paris, Georg Wolf a. Th. Kerrer.

1499, [1487- 1520], 26. Apr. 8«,

120 Fol. (a-p) 22 lin. — Cant. S.

418. ^ Copioger II, 8101. — Br.

SappL I, 614.

4S8. Paris, Th. Kerrar, 1499 [1497-

1520], 16, Sept. 4» 96 Fol. 29 Hn.

Index liibl. Hafniensis S. 171.

— Hain 8859. — Br. V. 1616.

489 a. Paris, Pbil. Piguacbet iur Siin.

ottn^ 1499, 15. OH, kl. 8*.

100 Fol. — Parte, Bibl. Nat. -
Book-Prices Current, 1904, S. 450.

480. Paris, für Sim.Vostre, 1499, 20. Dez.

.80. 100 Fol. — Kep. 1895/96.

Nr. 789.

481. Paria, Jean Du Pre, 1499, 8». (A-
C, m«), Copiugor II, 8100. ~
Br. Mn.

482. Paris, Th. Ecrror, 1499, 4*. —
Hain 88r>9.

488. Paris. 8irn. Vostre, 1499, 8«. —
Haio 8857.

484. Pari8,Tb. Kerver für Qilles Bemacle.

150a 5. J«o. 8*. — Br. T, 16l7.

— Btclin, Ktfpfenllchcabiiiet.

485. Puit [Aul Törard]. 1500. 20. Jan. 8",

124 Pol. — Copinger II. 3102. -
Cohn (Berlin 1891) Nr. m. -
Book-Prices Carreot, 1902, 8. 649.

486. Paria, Tb. Kerrer (Georg WolQ für

GoUl. Enttsco, 1500 (1501), [1497

—1580], 15. Min, 8», 116 Fol

0«, p*), 86 Un.— Froelor

8398 - Mr. Mm, — Br. V, 1618

— Hain 8860 y?) — Cat. Fü.

Mai 1879, S. 181 f. — Grftsse,

Tr4ior VII, 875.

487. Parte, Tb. Xerror, 1500, 10. Apr.

8>. — Br. V, 1618. — Orlasa.

Tregor VII, 875.

438. Paris, Ant. Wrard, 1500. 2. Mai,

4», 96 Fol. (a—m8). — ür. V,

1607. — Gr&sae, Tresor VII, 874.

488 a. Paru, Tb. Kerror Ar OiUot

Remaclo, 1500, 26. Jnai, 8*. —
Berlin, EamtgoworbenaMniD.

439. Paris, Tb. Server für Guill. EasUce

1500, 4.Jali,8o.— Bep. 1894/95,

Sp. 554.

440. Paris, Ant. Värard. 1500, 14. Aug.

8*, 98 Fol. (a—b, aa— ee, 1—v,

dd), 82lin.— Book-Priees Owroot,

1906, 8. 648. — Copiogor II,

8104. — Br. Mm.
441. Paria.Th. Kerfer für Guill. Eustace,

1500, 8'». 116 Fol. (a-p). — Br.

Mm. — Copinger II, 3103.— Hain

8860 (»).

442. Parte, GoiU. Aaabat Ar Gilloa

Hardooyo, 1500, 4o, (A-8).881iD.

— Copinger II, 3078.

448. Paris, Tb. Kerrer, 1500, 8*. —
Kam 8860.

444. Paris, für Ant Vörard, 1500. 4».

94 FoL (a-b, oft-dd). — Br. V,

1684.

445. Parte, Ant. Värard, 1500. 8',

116 Fol. (Aa», Bb>o, a-h», i««,

A— D»). 22 lin. — Rosenthal Cat.

24 Inc. tjp. S. 97. — Keicbling

Appendices 1 S. 49.

446. Parte. [Ant Ydrard], 1500. 8«,

184 Fol. — Cat. FD. Hai 1879.

S. 128 f.

447. Paris, [Ant. Verard], 1500.— BOM»-
tlial Kat. 18 (1898).

448. Paris. Pbil. Pigoacbet für Sim.

Yo•tr^ 1500-01. 8«, 98 Fol. (a-1,

A>), 27 Un. — Copingor 11,8106.

449. 0. 0. 0. Dr. (1500 odor 1506), 4«,

208 Fol. — Br. V, 1666.
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450. Paris, Guill. Anabat für Germ.

HATdooyn [1500-20J.8". 132 Fol.

— Br. T, 14(29.

451. Parii, OaUl. A&tbat ftr Gm.
Hardoajn [1500^90]. 8», 144 Fol.,

Cat DC. S. 7.

452. Pari«, Gaill. AnRbat fQr Gilles

Hardottyn, [1500-20], kl. 4«,

140 Fol, (A—R». SV. 22 lin. —
Br. 1629 f.

458. Paris, GniU. Analwt für GUlü
Hardoüyn und Germ. Hardouyn

fi;»00-20], 8». - Cat. FD. Hai

1879. S. 134. (V£rl. Nr. 454.)

454. Paris, Gaill; Auubat fQr Gillea o.

G«mi.Hardon;n [1500^]. gr. 8*,

94 Fol. - Br. y/ ieSSf. (Vgl.

Nr. 45S.)

455. Paris, Gaill. Anabat fär Gilles

Hardonyn u. Germ. Hardoayn

[1506 ?j [1500- '20]. 4V 116 Fol.,

(A— ü», P*j. 2y ho. — Br. Mm.
— Ott. mi Poition 8. 184 f.

456. PMit, Gvill. Anabtt Ar GUles

Hardooyn o. Germ. Hardoajn

[1500] [1500-20], 8«, Ilfi Fol.

(A-P).— Kep. 1896 97, Nr. 12329.

— Copinger II. 3075. — Br. Mm.
457. Paria, Th. Kerver für Güles liemacle,

1501 [1497—1520], 14. Mm, 4«

96 Fol. (A—M«). 29 Un. — Alot.

S. 291. — Br. Mm. - Br. V.

1618. - Grässe, Tresor VII, 875

— Book PricesCurrent 190? S. 88.

458: Pari8,Th. Kerver für Gilles Remade,

1501, 17. Jali, gr. 8«. — Br.

Sappl. I, 015.
-

459. PuU, Pbil. Pigonebot für Sim
' Vostre.lSOl [1.501-1520].27. Sept.

S\ 8 ^ m K.,1. ]U: V. ]b^4 f.

460. Paris, Phil. Pigoocliet för Sim.,

Vostre, 1501. 15. Nov.. 8» 92 Fol.

— Br. V, 1585. Parib. Bibl. Nat.

461. Paris, Tb. Eervor, 1601. 8*. 104 Fol.,

26 Un. — Br. Snppl. I, 615. —
Panser 711 501. 14.

462. Paris, Sim Vostre, 1501, 4". —
Br. ?, 1586.

464.

465.

466.

463. Paris, Phil. Pigoochet fär Sim.

Vostr«. [1501—20], gr. 8«. 96 FoL,

A), 27 Iii.— Oüt 8. 418.—
B«p. 1894,95, 8p. 554.

Paria, Phil. Pigoncbet. 1502 ^isoi

-20], 15. Juli. 8*, 108 FoL —
Br. V. 1573.

Paria, Th. Kerrer für Gillea Reraacl«.

1502, 5. Aog., 8«, 120 Fol (a—p)

.

22 liD. — AlM. 8. 298.

Paiia, Or Aat. V4rard. 1502 [1500

-21], 18. Aug.. 4», 96 Fol. (a-h».

q\ aa-dd«), - Copisgar II, 811».

— Gast. S. 412.

467. Parir, Tb. Kerver für Gilles R«msci«>,

1502^ [1497—152Q!|, 1. Das.. 4^.

96 Fol. (A—H«) 29 Un. — Br. Hm.
-Br.V, 1818. — Paria, Bibl. Nat.

468. Paris, für Sim. Vostre 1502. 15. Dez.

.

8»,— Panzer XI, 475.— Br. V, 1 586.

469. Paris. Phil. Pigoochet för Sim.

Voatre, 1502 [1502-20j. 8«.

92 Fol. (a-l*. m«). — Br. Maa.

Book.PtioaaOatTaBt,190l 8. 105.

470. Paria, Qermain Hordoajn [1508—],
8«. — Br. V. 1630.

470 a. Paris, Geim. Hardooyn [1502— 1.

8". — Gräaae, Tr^r 875 (YgL

^r. 470). '

471. Falls, Ar Bim. Vaotro [1602—801

80, 8+ 84 Fol. — Br. V, 1886'

472. Paris, fQr Sim. Voatr« [1608-80].

8», (a-n), 27 lin.

478. Paris, Phil. Pigoachet für Sim.

Vostre [1502 — ].8», — Qoaritch

Cat. 1 18 (1891),S. 66. (Vg l. Nr.474).

474. Paria, Pbil. Pigonohot ftr Sim.

Voatr« [1508-80], 4«, 98 Fol.

fA—L« M»»)80 lin. — Br. Snpp
1.609. Rook-Prices Curront

1901 S. 704. (Vgl. Nr. 473).

475. Paris, Phil. Pigoochet för Sim.

Vostre [1502-20], 4". 98 FoU
82 lin. - Bcp. 1897/98, Nr. 26801.

476. Paria, PUl. Pigonohot ftr Sim.

Voatre [1502— ]. 8*, 100 Fol.

(a-c», d«, e-9i*. — Qnaritcb

Cat. 118 (1891> S. 66.
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«77. Pari», Pbil. Pigouebet fttr Stm.
1
487. Paris, fSr Gillei Hardoojm, 1608

VoBtre [1508?] [1502-20], 8«,

116 Fol. (a-o^ p<) 27 liii. —
Br. Mm. — Br. V, 1586/

478. Paris, Pbil. Prgoucbet ffir Siro.

Ymn [1505?] [1502-20]. 8«

IM Fol. (ft-U . H) 88 »o.

— Br. Hm. — Br. V, 1586.

-470. Paris, Phil. Pi^oacbet für Sim.

Vostre [1506?] 1502-20], 8»

140 Fol. (a-c», d*, <»-8V 21Uo.
— Br. Mm.

^79 t. Ptoit, Tb. K«rvcr, 1508. 5. Jlo.,

D«. — Book-Prfect Cnmat, IfiOS,

8. 6^-8.

24. Nov., kl. Fol. (A-M*)» 81 lio.

— Ales. S. 296

487 a. Paris, Gilles Hardoayn 150:).

28. Not. 96 Fol. — Grässe.

THwr Yll 875 f. (Vgl. Nc.488).

488. Pute, ftr OlllM Hardouynt 1508

[1487.1580], 28. Nor., 8'. 96 Fol.

(a-ni«), 81 lin. ^ Br. V. 1680.

fVpl. Nr. 486).

489. Paris, Gaill. Eostoce, 1503. 8«. —
Br. V, 1645.

488 a. Paris, Tb. Ktrror, 1508. 104 Fol.

(A—N*) ~ Book^PfMM Cnmat
1901 S. 705.

480. Paris, Th. KerTerför Gilles Remacle, 490. Paris. Jean PoyteTin
;
1508- 20],

1508 (=1504) [1497-1520],

10. Jan., 4«, 96 Fol. (A-M»)!

29 ÜD. - Br. V, 1618 f. —
Cki FD. Vai 1897, 8. 188. -
Br.lte.— Giino,Tr4M» 711,875.

.481. Paris, Jean Pyehore o. Reaij do

L^istre, 1503 [1497- ir)20],

5. Apr., 4«. 96 Fol. (A-M») 31 lin.

— Br, Mm. — Br. V, 1665 f.

— Panzer VII, 508, 66.

482. Paria, Aot. Yftard, 1508 [1497-.

1520], 20. Apr. 8>, 120 Fol. (a<.

b««, a-i» k«, A—D»), 22 liD.

— Br. Mm.

488. Paris, Tb. Kerw für Gilles Kemacle.

1503 [1497-1520], 8. Juni, kl. 4«,

124 Fol. (a-p8.q*), 22 Hn. —
Bfp. 1895/96, Nr. 4187.

488 a. Paris, Siro. Vostre. 1508. 19. Jani.

S». — Paris. Bibl. Nat.

gr. ö'\ 100 Fol., — Rep. 1894,

8p. 437. — Br. V. 166 f.

491. Paria, Aot. V^rard [1507 ?J [iMS—

. 1520], 8«, 108 FoL. (a^e, b, a-k«,

H, »-0»). 26 .lia. — Br; Mm.—
Book-Prices cäffont, 1905, S. 489.

492. Paris. Ant. Chappiel für Gilles
' Hardonjn, 1504 [1497—1620].

9. Jan., 4», 76 Fol. (a—i», A*;,

83 lio. — Br. Mm. — Br. V
*

1681. — CU. FD, Mai 1879

8. 185.

488. Paris, Ant. Chappiel für Gilles

Hardouyn. 1504 [1497-1 520i

19. Jan. 40, 72 Pol. (A—J»), 44 lins

— Br. Mm.
494. Paris, Ant. Cbappiel filr Güloa

Hardon]ra, 1504 [1497-1520],

29. Jan. gr. 8«, 84 Fol., — Bep.

1896/97 Nr. 9213.

484. Paria, für Germ. Hardouyn 1503
1 496. Paris, Tb. Kerver, lö04 HP"

[1518-22]. 2. Jal., 8». 78 Fol. -
Br. V, 1630. — Panaer VII, 507,

61. — Paria. Bibl. Nat
485. Paria, Aat. YMrd, 1506 [1497-

1590]. 19. Jal., 4« (a>l«, —
Br. V, 1607 f.

486. Paris, Ant. Chappiel für Gilles

Hardouyn. 1503 [1487— l.V2(ij.

24. Not., 8«=, 96 Fol. (A—M*) —
Cttt 8. 428. — Cat. FD. 1879,

8. 184 r. (Vgl. Nr. 488.)

1520], VI. Kai. Aug., 8», 104 Fol.

(A-N8), 26 lin. — Br. Mm. —
- Br. V. 1619. — Cat FD, Mai

1879, 8. 188. GrliM, Tr^r
VII, 875.

496. Paris, Ant. Verard 1504. 25. Sept.

8«. — Br. V, 1608. - Book-Prioei

Current. 1903, S. r.37.

497, Paris, Jean üarbier, 1504, 8». —
Br. Vi 1866. -»Orino Trbtor TU.
878.
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496. Pari«, für «iuiil. Du i'uy, 1504,

(A—J). - Ijr. V. 1667 f.

4W. Pirif, Philippe Pigouchet, 1504,

8». — Br. V, IftT«.

500. Paris. Jean Pjchore n. Remy de

L'Aistre, 1504. 8«. — Br. V, 1666.

500 a. Paris, o. Dr. [1504—19] go 67

Fol. — Sammlung Frg. Tran,

Nr. 453.

501. Paria, Gilles HardoDjrn u. Germain
HnrdoujD [1504-20], 8», 88 FuL
— Br. y, 1681.

502. Paris. Th. Kerver, 1505. XII. Kai.

Febr.. 80. — Br. SnppU I, 616.

508. Paris, Pierre LeDru für Änt. Vdrard,

1506 [1506-21], 28. Jan., kl. 8».

— Br. V, 1608.

504. Paris, Th. Ker?er für Üilles Re-

mtde, 1505, 9. Febr., 12o, 70 Fol.

— Kep. 1886^97, Nr. 12884. —
Paris, Bibl. Nnt. (Vgl. Nr. 505.)

505. Pnris, Th. Eer?er für Gillet Ba-
nacle. 1505, 9. Febr., 16«, 72 Fol.

— Br. V, 1685. — Grässe, Trdscr

Vri, 375. (7r> Fol.) (Vgl. Nr. 504.)

506 a. Paria, Th. Kerver, 1505. XI. £kl.

Ifnrii, 8*. — Book-Pricea Coneut,

1906. 8. 441.

506. Ptrii, GnilL Annbat fttr Gmain
HardoojD, 1 505 [1505-20], l.Okfc,

kl. 40. 108 Fol. (a-u». 0«), 29 lin.

— Br. V, 1681 f. — Cat. FD. Mai

lb79, S. 185. — ür&aae, Tresor

VJI, 376.

507. Pari», Tb. Ker?«r ftr Gillea Re-

nade 1505 [1497-1520], 20. Okt.,

8*. 124 Fol. {»-p«, q«), 22 lin. —
Br. V. 1619 r. — QfftiM, Trdaor

VU. 375.

508. Paris.Th. Kerver, 15U5[l497-1520.i,

XVI. Kai. Jan., 8», 8 + 90 Foi.

— Br. V, 1619. — Book-Prices

Carraiir,1906.8.278.(Vgl.Nr. 509.)

509. Paria, Tb. Karrer, 1505[I497-1520].

XVI. Kai. Jan.. 8«, 104 Fol. (A—
N«). 26 lin. - Br. Mb. (Vgl

Nr. 508.)

510. Pari-, Guill. Anabat für Germ. Har-
doujrn. 1505. H«. _ Quantch Cat.

184 (lfc9a), S. 29. - Panzer Vli,

516, 140.

511. Paris, [Tb. K^rrar], 1506, 124 Fol.
— Htenamann Kat 880.

512. Paris, Germain Hardonjn [I505~
1525], 8«. - Br. V, 1632. — Cat.

FD, Mai 1879, S. 185 t —
Grfase, VII, Tresor 376.

512 a. Paria, Gilles Hardcayo, für

Garn. Bardoajn [1506—25]. gr.

8«. 88 Fol. — Griaie, Tr4wr VII^

876.

518. Paris. Gillea Hardonyn [1505—90^
gr. 80, 88 Fol. (a-li). — Br. F.

1632.

514. Paris, Guill. Anabat ftir Gilles Har-
doujn, 1506, 16. Jan., 8". — Br. V,

1682.

516. Paria, Tb. Karrer. 1506 [1506-80.]

22.Jnni,8* 124 Fol. (a-p^ q«), 22
lin. — Br. Mm. — Br. V, 1620.

516. Paris, für Ant. Vörard, 1506 [1503 -
1520], 18. Sept., gr. 8«, 91 Kol. —
Br. V, 1608 f. - GrÄsse, Tresor

VII, 874. — Paria, ßibl. Nat -
Book - Prioaa Cnreat» 1902,.

8. 271.

517. Paris. Th. Kerver, 1506. 27. Okt.,.

8«, 8 + 96 Fol. - Br. V, 1620.
— Paris, Bibl. Nat.

518. Paris, Th. Kerver. 1506, 8». — Br. V,

1620. — Gräsße, Tresor VII, 375.

519. Paria, für Siui. Vostre [1506 - 20],.

8* (a-k», I» m»), 26 lin.— Br. V.

1587.— Cat. FD, Mai 1876, S. 124.

519 a. Paris, Th. Kerrer, 1607. 1. Febr.

8«, (A-T8) - Book Prioea Cor-

rent, 1903. S. 167.

520. Paris. Tli. Kerver, 1.507 [1506- 30],

4. Mai, Ö», 124 Fol. (a— p», q*^

22 lin. - Br. Mtu.

621. Paris, Tb. Xertar, 1507 [1506-80],

88. Jnni, 8*.

522. Paria, ftr Sim. Vostre, 1 507 [1507-

1527], 80. Jan., 8«, 102 FoL (a-i«.
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k«, 1-u»), 26 lin. — Br. f?iippl. I.

608 f. — Cat. FD. Mai 1879, i>. 123.

523. Paria. Tb. Kerver, 1507, 13. Sept.,

gl (A-0). — Br. V, 1620. -
Puaer, TD, 52$, 215. — Gritte

Tr^r VII« 885. ^ Book-Pri«M

Carrent, 1902. S. 408.

524. Pari«, Ant. Verard. 1507 [1503-20].

80. Okt.. 8», 126 Kol. (a», b'»,

a—i8,k*,Ä-D»n22 lin.— Br.Mm.

— Panier YJI» 522. 189.

585. Parii, o. Pr.« 1507, 8*. - Cat. h,

8. 48r.

5S5 «. Paris. Phil. Pigonchet fOr Goill.

Eastace, 1507. 8«,— QriMe,Tr^r
VII, 877.

526. Pari». Th. Kerrer, 1507 [1506-3UJ.

gr. 8«, 100 r«L (ft—m«, n«). -
lUp. 1806/97, Nr. 12980.)

527. Parii, Tb. Ewrer, 1507. 8'. 152 Pol..

25 Un. — Panxer VII, 5126, 216,

— Rep. 1894, Sp. 437.

528. Paris, Sini. Vostre, 1507, 8". -

Br. V, 1588. — Cat. ß, S. 47

(Vgl. Nr. 529.)

529. Piria, Phil. Pigottditt Ar SimoD

Vostre, 1507[1507-27]. 8«. 140 Pol.

c», d«, e-p. a, I'), 21 Un.

— Br. Mm. (Vgl. Nr. 528.)

530. Paris, Gaill. Anabat für Gilles Har-

doüja and Geruiaiu iiaidouju

[1507-20J. gr. 8«, 118 Po). -
Br. V, 1688. - Cat. Bibl. Pdtien,

8. 185. - Paasar VII, 527, 226.

(Vgl. 531.)

581. Pari.«, Guill. Anabat für Gilles Har-

dujn, 0. Germ. Hardouyn
1
1507 ?].

[1507-1520], 4«, 116 Fol. (.4-

0«, P«), 29 liD. — Br. Mm. (Vgl.

Nr. 580.)

582. Paris, Sim. Vostre [I507>26], U.
S«. 92 Fol. - Br. V, 1588. —
lirässe, Tresor VII. 878.

ÖS3. Paris, Jean Barbier für Nie. \ ivieti

1508, 9. M4n, 8«, 112 lin. (a-o8>.

27 Ud. — Br. Mm.
584. Paria, Pbil. Pigonebet ffir Qaüt.

Eatta««, 1508 [1508-27). 15. Jnai,

kl. 89. 120 FoL (a-o), 80 Ua. —
Ales. S. 290.

585. Paris, Th. Kerfsr, 150s, 10. Ja).,

8». — Br. V, 162ü. — Grä«se,

Tr^or Vit, 875.

586. Paria, Ant Verard, 1508. 14. Jol.,

80. — Br. Sappl., I, 614.

586 a. Paris, Ant. Verard, 1508. 21.JaU

8". — Paris, Bibl. Nat.

537. Paris, für Ant. Vörard, 1508 [1503-

152Uj, 8. Okt., kl. 4» ((j». aa. c-i»,

A*, B\ C«,a!0. — Br. V, 1600,

587 a. Paria, fllr Aat Värard, 1506.

5. Not. 8", 82 lin. — Book-Pri-

ens Curient 1905 S. 188.

538. Pari», für Ant. Verard, 1508 [1508—

1520], 10. Nov., 4", 100 Kol. (a»,

b«. b-d«, e«, f—b«, i«, aa—dd«),
82 Ha. - Br. Mm.- Br. V, 1609 f.

— Grisse, Tt^pr VII, 874.

589. Paris, Gaill. Eastaee, 1508, 8". —
Br. V, 1646. — Griae«, Tresor

VII, 877.

540. Paris, Tb. Kerver, 1508, Ö. —
Panier VU, 582, 277.

541. Paria, für Ant. Vdrard, 1508 [1508—

1520]. 4*. 160 Pol. (ai, b«. b-d*.

f-h», i«, aa-11», mm«). 32 lin.

— Br. Mm. — Br. Supj.l. I, 614.

542. Paria, Sira. Vustre. 150^ j löOS- ],

8», 102 Fol. i^A-E», K, Ü*. H-N*.
0«). — Qaaritch, Cat 852(1884).

S. 1756.

548. Paris,. Pbil. Pigonchet für Gaill.

Enstace [1508—27J, 8«, 124 Fol.

— Cat. Bibl. Poitierr, S. 185. —
Br. \ . 1645 f. — Rep. 1895/96,

Nr. 2531. Bouk-Prices Carrent

1905. 8. 186.

544. Paria, GaiU. Anabat flr Gillaa Uar^

donyn [1508J, gr. 8», 80 Fol.

(A- I«, K«, 4 Fo|.). Bep. 1895/96,

Nr. 4731.

545. Faris, Guill. Anabat für Gilles Uar-

doojo a. Germ. Hardoajrn [1508—

1512], 8*. - Br. V, 1688.

546. Paria, GaiU. Anabat für Gillca Har>

doajn n. Garm. Hardoajn [1508—
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16121. gr. 8«, 80 Fol. (A-J«
K'. ä«j. - Br. V.1688. - Book-

Prices Current, 1902. 8. 692.

547. Paris, Guill. Anabat für Qiiies üar-

doQjn [1508 ?J, [1506-20]. 8«,

84 Fol. (A—X*. L«), «7 lin. —
Br. Mm.

M8. Paria. Guill. Anahat für Hilles Har-

douyn [15Ü8-20J, Ö». 87 Fol. —
Br. V, 1688.

649. Paris, Bim. Vostre [1508- 28], 4",

88 Fol. (a, !)•, cß, t-fß, k«,

ft, — Br. V» 1591. — Cat FD.

Hfti 1879. 8. 125. (Vgl. Nr. 550.)

550. Paris. Sim. Voatre [1508-28]. 4«.

90 Kol. (ft, b«, c«, d— i«. k«, -h.
^S).

• Br. Suppl. I, 609 f. (Vgl. Nr. 549.)

•551. Parit. Bim, fMtre [1508-28]. gr. 8*

92 Fol — Br. V. 1591.

552. Mi. Sini.Voitro [1508^28], gr. 8«

104 Fol. - Hr 7, 1591 -
Rep. 1894,95« Sp. 555. — (Vgl.

Nr. 553

)

553. Paria, Sim. Voitre [1508—28]. gr. 8»,

(A-E» F», G«, H-N«, 0«) 29-
81 Uo. — Alte. S^^l 8. 20. ^
BoMlHMrotgoth. fi. 86 ff. (VgL

Mr. 552.)

^54. Parifl. Sim. Vostr« [1508-28].

gr. 8«. — Br. 1590 f.

655. Paria, Sim. Voitr« [1508-28], 8'

— Qaoriteb Cit 682 (1884). S.

1756,

•556. Parfi, Gillet Hardoayn. 1509 [1508

-20], 8. Mftr«, 4«, 92 Fol. (a-1«,

m«). 30 lin. - Br. V. 1683 f. —
Kep. 1896/97, Nr. 12330. —
Cat. FD, Mai 1879, S. 136.

557. Paria, Th. Kenror, 1500 [1506-80],

19. Sopt., 8«, -108 Fol. |A—N*

0«), 26 lin. — Br. Hm.
•558. Paria, Phil. Pigouchet für Quill-

Euatace. 1509. 8« (a-q», r*), —
Br. V, 1646. — Cat. FD. Mai

1879, S. 136 f. Panzer VII, 536,

810. — €Miie, Tr^r VII. 877.M •. Pferit, GilUa Hudoujn, 1500. 4«.

.22 ¥•1 > QiiMo, TrAor VII, 876.

559. Paria, Th. Kerrer. 1509. 8». — Br-

V, 1C21. — Panier VJI, 539. 355

560. Pari», Jean Barbier für GailL L«

Rouge, 1509. kL 8«. — Br. T
1668.

561. Paria, GfUoa Haadonja llr Goibl

Hardooyn [1500?] [1660-94], 4ß,

88 Fol. (Ä-L«), 33 lin. - Br. V.

1683. - GrftMo, Tr^YU,S76.
— Br. Mra.

562. Paris. Gilles Hardouyn [1^^]
[150y-241, 4», 88 Fol. (A—L»|.

86 IIa. - Br. Mai.— Br. V, 1686.

562 a. Paria. Giltaa Hardooyn. [1509-

20] ki. 8», iK> Fol. ra-MV —
Sammlung Fn. Trao, Nr. 454.

568. Paria, Th. Kerver. 1510, 2^. Hai.

80, 108 Fol. — br. V. 1621. —
(Jr&88e, Tresor VII. 375.

h6S a. Paris, Ant. Verard. 1510. 21. Juni,

8*. - Paria, BiU. Hat.

564. Paris, Qvill. Oodaid, 1510, 4*. —
Br. i648f. — Cat B. S. 47.

565. Pafii,Th. Kerrer. 1510. 8». 108 Fol.

— Rep. 1894 95, Sp. 555.

566. Paria, Ant Verard. 1510 [1503 -20].

8«, 129 Fol. — B«p. 1895/96.

Nr. 2530.

566 a. Paria, tur (iaiil. Ciodard. [1510

-60). 9ß, — Book-Priaai Cnireat.

1906i 8. 88.

M7. Pteia, Germ. Bardoajn [1510-30].

gr. 8«, 92 Fol. - Br. V, 1634 f.

568. Pari». Gilles ' Hardouyn für Germ.

Hardouyn [1510-25], kl.

108 Fol. - Br. V, 163-'). —
. Qaaritcli Cat. 118 (1891) S. 67.

569. Paria, Oillos Hardooya [1510]. 8«,

62 Fol. — Boooatbal Cat 7.

1902. S. 96.

570. Paria, Gilles Uardonyo [1512?]

[1510-30]. 4«, 92 Fol. (A— L».

M*). 3ü lio. - Br. Mm. - Br. V.

1634 f.

571. Paria, QiUoa BardooTn . Goim.

HardoQjn [1510-80], gr. 8*,

92 Fol. — Br. V, 16641.
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57t. P»rif, GiUM BMaiUnpk 9, u. Gm.
|

Hardonyn [1510-20], 132 Fol.,

(Ä-Q«, R«), 24 lin. — Br. Mm.

57». Paris. Siro. Vostre [1510-30], 8».!

140 Fol. — Br. V, 1591.— Qrftase.

Tre»or VII, 374.

574. Ptri«, TlkKaffm, 1511 [IM6-80],

Sl. Min, 4», 100 Fol. (mi*
29 lin., Br. Mm.

575. Paris, Tb. Kerrer, 1511. 6. Jani.

64«. - Br. V. 1621. — Qr^se,

Tregor VII, 375.

576. Paris, Tb. KeiTer, 1611 [1500-30].

24. JoL, 8*, IM Fol. (A—R»).

— Gm! 8. 428. - Br. Y. 1682.

(Vgl. Nr. 578.)

577. Paris. Nie. Viyien, 1511, 20. Dez.,

8«, 128 Fol. (a-q9). 29 Un. —
Br. Mm. (Vffl. Nr. 579.)

578. Paris, Tb. Ker?er.l611,8», 134 Fol.

— Bop. 1897/08» Nr. 17842. (Vgl.

Nr. 576.)

579. Paris, für Nie. Vivicn, 1511, 8«,

128 Fol. — Br. Sappl. I. 620 f.
-

R«p. 1895^96, Nr..1391. (Vgl. Nr.

577.)

580. Paris, Gilka Hardoajn [1511-21J.

fi: 19».

581. Pnia, OiUf» Budtnytt «. Oonn.

Hardoiyn [1511-30]. 8«, 108 FoL,

28 lin. — Ales S. 299.

562. Pari«, Tbom. Wesalie [1511—301

108 Fol.— Roaentbal Cat 7. 1902,

S. 96.

588. Pwit, Tb. Kirvor, 1518, 24. Fabr.,

8«. Br. V, 1682.

584. Paris, 1512. — R«p. 1894, S. 441.

(Vgl. Nr. 585.)

585. Vau», Jean de Brye. 1512. 8«. —
Br. V. 1670. (Vgl. >Nr. 584.)

585 a. Paris. Jeatt do Brye [1518-88].

8*. — Book-rPrIeea Cnrrtiit, 1908,

8. 589.

588. Paris. Jean de La Koche für Gaill.

Eastace [1512-271, go (Ä«, b*. c*

d, c«. f-m«. nS A8. B*. C«. D«),

3Ülin. — Br. V, 1646. — (ir&ase,

Tr^r Vn, 877.

586 «. Filii, OiUoi Hirdonya fBr Gom.-

Hardonyn [1523-24], 12». —
Book-Prices Current. 1904, S. 283.

587. Paris, Gilles Hardouyn [1512-2H],

16«, 96 Fol. (\\ Aa«. B—L». M*).

— Rep. 1894/95, Sp. 555 f. —
Br. V, 1635.

588. Paris, Gülea Hardooyo [1512-24]^

gr. 8*.— Br. V, 1885 f. — GUm«,
• Tlr4ior TO, SM.

580. Pirii, Nie; Hjfmi« f8r Sin. Voitre

[1512-80], 8«, 118 Fol. (a-q»),

26 lin. — Rep. 1894/95, 8^ 556.-
Br. V. 1592 f.

590. Paris, Mathorin Le Mire fär Nie
Vivien. 1513 [1513-25]. 15. P«br.,

8». 116 Fol. (A-M, ä, e».

— Alte 8. 806. (Vgl. Nr. 691.)

591. Puii, MathaiiD Lo Mir» <8r Nfa^

ViTioB, 1518 [1508—25], 16. Fobr.,.

8», 116 FoU - Br. V, 1688 f. —
Grisse, Tr4ipr Vll. 879. (Vgl.

Nr. 590.)

592. Paris. Th. Kerrer. 1513, [1506-30],

5. Aug., 103 Fol. (A—N», 0*),

28 Hb. — Br. Hm. - Br. Y, 1682.

598. Pirii, Gfllü GontoM Hr Gnill.

EusUce, 1513, 8», 118 Fol. -
Br. V. 1646 f. — Cat. Eibl.

Poiüers S. 185. — Grftasit, Tresor

VII, 377.

594. Paris, für Gnill. Godard [1518—28],

8*. 8 + 112 Fol.-* Bop. 1896,97

Nr. 18881.

595. Paris, Gilles Hardouyn

[1513-2^1, H8 Fol. (A-I.^).

33 lin. — Br. Mm. - Rep. 1896^97.

Nr. 12332.

595 a. Paris, OiUoa Hardoojn [1518-80]

gr. 8*, 88 fol. — Griüo, TMior

VII, 878w — Br. V, 1686.

596. Paris, Gilles Hardonyn n <;enn.

Hardouyn [1513-27 . S», 96 Fol.

— Br. V, 1636. — Book-Price«

Cnrront, 1906, S. 232.

597. Parii, GUIoi HArdoayn n. G«ni..

Hirdonyo [1518-80], 8«, 106 Fol.
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(»-a», ö«) - Br. V, 1685. -
Rosenthal Cat. 7. 1902, 8. 96.—
Cat. FD. Jani 1888. S. 64.

Paris, Jean de La Roche für Nie.

Vivien 1514 [1513 - 25]. 28. Febr

,

8* (A—M, 4, fi», l*). — Br. V,

599. Paris, Gillet Hardonyn für (ierm.

Hardonyn.l514[l513-27),9.Aog.

8». 112 Ful. (A— 0«), 28 lin. —
Br. Mm. — Br. V, 1686. — Paris,

Bibl. Nat.

Ptrit, Jean d« Lt Boche ArOoiU.

EnstM«, 1514 [I51S-87], 4», 114

FoL (a«. b«. c*, d, e«. f. g«, b«,

i-n. AV B«, C\ D«), 30 lin. —
V.T. Mm. — Rep. 1894. Sp. 441.

— Br. Suppl. I, 621. ~ Grisse,

Tritor, Vif, 377. — Book-Pricet

Cnmot» 1901.

-6001. Pttis» Tb. Kerver, 1514, 8*. —
Book-Prices Currant» 1901, S. 154.

•601. Aagabarg, Job. SchOnsperger, 1514.

4', 160 Fol. 14 lin. — lir. Mm.
•602. Paris, für Goill. Godard [1514-

80]. 80, 116 Fol. (Ä, B. a-i8.

B, D. D^J.— Br. 1650.—

OrlMe, TrtfaoT YII. 877.— 80MI,

Heores gotb.

608. Paris, Giiill. GDdard, [1514 -80J.
tic. 126 Kl.1. - Br. V, 1650

604. Paris, lür Üuill. Godard, [1514-

80], 8«, 180 FoL — Bep. 1896/97,

29r. 12968.

•605. Puit [Qlllea Hardonjn] iftr Gonn.
Hardouyn. [1514?], [1514-27].

8\ 112 Fol. (A-0»j. 21 lin. —
Br. Mm. — Rep 1895 96. Nr.

13Ö2. - Br. V, 16;i6.

606. Pari«, Qillet Hardonyi) [1515?].

[1514-29]. 4*. 88 Fol. (A-L«)
80 lin. — B^. Hin. » Br. V.

1686. (Vgl. Nr. 607.)

607. Paris, Gilles Hardouyn [1.514-29],

4». 96 Fol. (A-M'), 80 lin. ~ Rep.

im, Sp. 441. (Vgl. Nr. 606.)

608. Parii. fOr Sim. Tostre [1514-80],

8«. 140 Fol. — B*p. 1894. Sp. 441.

— Br.V. 1594.— Grbae.Tf«af

MI. 874.

609. Paris, Tb. Kerter, 1515. XI. kai

Maii. 8«. — Br. Sappl. I, 6IÖ.

610. Paris, Gilles Hardou/o, 1515, 8. —
Br. V. 1687. — Gilüe, Tr^
VII, 876.

611. Paris, Sim. Vostre, 1615^ 8*. -
Br. V, 1597. — GrtMO, Tr^
VII, 374.

612. Paris, für Guill. Godard [1515-80],

gr. 8» 84 Fol. - Cat. DC. S. 8 L

618. Paria, Onlll. Godard [1515-30], 4«

88 Fol. (a-1, A). - Br. V, 1651.

614. Paris, [Nie. Hygman], für Gaill.

Godard, [1515?] [1515—80], 4'

96 Fol. (A-K«, LMiSA«),891ia.
— Br. Mm.

615 Paris. Gaill. Godard [1515 -33], 8«.

— Br. Snppl. I, 681.

616. Paria, Gittaa Bardonyo [1515-80).

16'. — Br.V. 1637 {\g\. Nr. 617.}

617. Paris. Gilles Hardouyn [15l5-2o],

kl. 80, 124-108 Fol. — Br. Sappl.

I, 617 f. (Vgl. Nr. 616.)

618. Paris. Gilles HardoDjo {[blb7\.

[1515-80], 8*. 88 FoL (A->I^).

80 lin. — Br. Mm. — Br. V.

Ks: (?) — QriaM, TrIwrTlI.

377.

619. Paris, Gilles Hardouyn [1518?J.

[1515-30], 40, 88 Fol. (A-L«).

30 lin. — Br. Mm. — Br. V.

1686 (?). — Grlaao» IMaar VU.

876.

620. Pari^ Sim. Vostro [1515-80). 4'.

— Br. V, 1597.

621. Paris, Nie. Hygman für Gnill

Eustace, 1516 [1516-30], 20.ÜkL

8», 112 Fol. (a-o«), 81 üb. -
Br. Um.

621 a. Paria, Fr. Qjrekmann, 1516^ 8*.

— Gr&sse, Tresor VII, 379.

622. Parin. Sympb. Barbier für Jfan it

Brye [1516-27], 8«, Ö^-luO Fei.

— Br. V, 1670.

1623. Paris, Jean Bignon Ar Jeao dt

I Brye, [1516?]. [1516-27). 8»,
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1» Fol. (A—O«), 28 Ho. — Br.

Mm. - Br. V, 1870 f.

^24. Paris. Nie. Hygman für Gaill.

Eustace [1516—30]. kl. 8". - Br.

V. 1647. — QrAise. Tröwr VII,

377.

•625. Pari«, Gnill. Godard [1516], [1516

-80J, gr. 80, 80 Fol. - Br. V,

1851.

•628. Paris, rar Gann. Hardonjn [1518—
88], 160. (A-P«ty. 87 IIb. — Br.

Suppl. I, 618.

626 a. Paris, Germ. Hardoajn [1516—41],

8". — Book-Price$ Current. 1904,

8. 178.

627. Piria, GiUei Hardoajn [1516- 30]

4«, 84 Fol. (A«, B-II«, 0^ 28 tti.

— Br. y, 1637. Book-Prices

Current, 1902. S. 110.

628. Paris, Gilles Hardouyu [1516?],

[1516-301. 8«. 112 Fol. (A-0»),

25 lin. — Br. Mm. — Book-Jfricca

Cnnmit, 1904, 8. 288 f.

629. Pwia, Th. Kerrer, 1517, 26. Aug.

Solail, Henret goth., !8*. — Br.

V. 1622. — Oxiite, Trdsor VII,

375.

630. Paris. Nie. Hygman für Guill.

Eustace, 1517, 20. Sept. 8«. —
Br. V, 1648. — Grässe, Trdsor

Vir. 877.

681. Paria, Th. Kerrer, 1517. 19. Okt..

Book-Pri«ea Cvnrtnt, 1902, 8. 188,

8«. — Panier V, 12, 951 b. -
Br. V, 1622.

882. Paris. Nie. Hygman für Guill.

Eustace. 1517, 8». - Br. \ . 1648.

633. Paris, Jean Bignon für Jean de

Brye [1517-27], 8«, 112 Fol. -
Panier XI. 497. Br. V, 1871.

684. Paria. Ar GniU. Godard [1517>27]

8». 116. — Fol. Bep. 1896/97, Nr.

12333.

835. Paris. Nie. Hygraan für Guill.

Gudard, [1517-281. b\ 112 Fol.

— Rep. 1897)98, Nr. 18165. — Br.

V, 1688.

637.

63b.

840.

641.

642.

643.

644.

645.

648.

647.

64Ö.

649.

650.

Paria, Gillea HardouTD fftr Garm.

HardoojD, [15l7->25]. 80 Fol.--

Rep. 1894, Sp. 441.

Parii, für Gaill. EusUce, 1518.

gr. 80. - Br. V. 1648. - Gliaae,

Tresor VII, 377.

Paris, ib. Kerver, 1518, 8o. — Br.

V» 1622. — Grfaae, Ti^ior VII,

875.

Paris, Genn. Hardouvn [1518—82].

gr. 8«, 84 Fol. (A—L). — Cat. FD.

Juin 1883, S. 64. - ßr. V, 163S.

Book-Prices Carreot, 1904, iS.

118 f.

Paria, Gill«! Hardonyn fir Gm.
Hardouyri [1518?] [1518—25], 4«,

80 Fol. (A-K8), 30 lin. - Br.

Mm. — Rosenthal Cat. 18 (1898).

Paris, Gilles Hardouyo a. Germ.

Hardonyo [1518-32], kl. 8», 96 Fol.

Br. V, 1688.

Paria, Th. Ker?er, 1519, 21. Juni,

8», 144 Fol. {\-^U 24 Ud. —
Br. Mm.

Paris, Th. Kerver, 1519, 19. Det.

8». - Br. V, 1622. — Grässe,

Trdaor VII. 875.

Paria, Th. Kenrer, 1590, [1519-

1588], 24. Not. 8«. - Br. V,

1622 r - Cat. FD. Jnin 1883.

8. 63 f. — Grässe, Tresor VII. 375.

Paris. G. Hardouyn, 1520. S«. —
Br. Suppl. J, 618. — Cat. B. S. 47.

~ Panier VIII. 66. 1191 (?).

Paria, Gillea Hardonyn, 1520. gr. 8*,

88 Fol. — Br. Sappl. I. 618.

Paria, iÖr Sira. Vostre. 1520. 8
'.
—

Panzer VIII, 60. 1189. — Gr&sse,

Tresor VII, 374. — Br. V. 1597.

Paris. Pierre Vidoae, für Jean de

Brye, [1520—81], 12*. Br. V.

1689 f. (Vgl. Nr. 849.)

Paria, Pierre Vidoue för Jean de

Brye [152n-.31l 16». — Br. Suppl.

I, 622. — Gr&sse, Tröaor Vll, 377,

(Vgl. Nr. 64S).

Paris. Germ. Hardouyn [1521?]

[1520-82]. 8», 96 Fol. (A-M»),
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29 lin. — Br. Mm. — Eep.

1 97, Nr. 1 1446.— Br. V, 1 638 f.

— tat. FD. Juio 1883, S. 64.

651. PaiiK. Germ. HwdoujD [1520-82].

U. 10». — Br. V» ]«89.

m. PMit, ftr QfllM HwdoBjn [ISfiO?].

[1520-80]. 4». 88 Fol. (A-L«),

30 lin. — Br. Mm.
653. Farif, Gillea Uardouyn 11520-30],

(fr. 8», 92 Pol. — Br. V, 16b7. —
Gtkae. Tr^or VlI. 377.

658 t. Ptfte, Sira, Voitre [1580-80]. 8*«

80 Fol. (a-H]) — SamalaDf Frx.

Trau Nr. 455.

6U. Paris, för Sim. Vostre [1520- 36],

8«, 140 Fol. — Br. Suppl. I, 611.

656. Paris, für Sim. Vostre [1520~3G].

8*, 144 Fol. (a-p, ä, e, —
B«p. 18M/95, 8p. 555 f.

655 a. Paris, ftr Germ. Hardoojn, 1521,

8». - Fans« YIII, 7», 1800 (?ogl.

Nr. 658.)

656. Paris. Nie. Hjfirraan fär Jeao de

Biye [ 1 52 1 yj, [ 1 52 i- 36 1. 4«, 92 Fol

.

(A-K*. L«, H«), 20 Un. — Br.

Mm. — Br. Siippl. I, 682. — So-

leil, Henresgoth.

657. Paris, Claade CberaUon fQr F. Eg-

mondt [1521?], [1521-88]. 8«,

112 Fol (A—0»), 24 lin. — Br.

Mm.
657 a. Paria. GaSI. Oodard [1581-88],

kl. 4*.— Griaae. TrtfMr TU, 877,

658. Paris, Gilles Hardoayo ffir Oarm.

Hardouyn [1521- ]. kl. 8»,

104 Fol. — Br. V, 1639.

658 a. Paris, Witwe Th. Kerver, 1522,

26. Febr. gr. 8«, 182 Fol. — (iraase,

Tr^ YU, 875.

650. Parit, Tb. Xarrar, 1582 [1588-86],

10. Sept.. 4*. 136 Fol. (A-RS). _
Br. Mm. — Rep. 1896y97. Nr. 8362.

— Br. V, 1623. — Cat. Bibl. Poi-

tiers, S. 185. — Grässe, Tresor

Vll, 875.

660. Paria, Piarra Vidona ftr Jaaa de

Biya, 1588 [1588-88]. 8*. - Br.

Sappl. I, 622.

660 a. Paria, Germ. Hardonjn, 1522. Ii.

8». — Grässe, Ti^sor Vll, 877.

661. Paris, Germ. Hardouyn [1522 ?i.

[1522-34], 4«, 66 Fol. (A— L»j. -
Br. Mm. — Br. V, 1680.

661 a. Paria. Omtid. HardoajB, [1522-

M] gr. 4». 03 Fol. — Griss«,

Tresor VH, 377. (Vgl. Nr. 661.^

661 b. Paris, Cb. CbcTallon für Lad.

Royer [1522-44] 12«,V28+5FoL

Gr&sse, Tr^r YII, 379.

662. Parif, ' WItwa Th. Karrar, 158S,

20. Min. 8«, 188 FaL 25 lia. -
Bap. 1887/96, Nr. 20725. - Book-

Prices Carrent, 1903. S. 394.

663. Paris, Piene Vidoue fOr Goill. Go-

dard, 1523 [1524-34], 8». 92 Fol.

(A-L«. M«), 36 lin. - Br. Ha.

— HiaiaanaBB Xat 880.— Br. Y,

1658. — Cat FD, 1870. 8. 187. -
AK>N S. 305. — Grässe, Tresor

VII 377. - Paris, ßibl. Nat.

664. Paris. Pierre RoflFet. 1523 [1523-45).

32», 144. Fol., 25 lin. — Alei

5. 808.

66& Parit, Nie Hjgnaii filr Witva Jwa

da Biya [1888?]. [1588-88]. 4^.

104 Fol. (a. b». c*. d-i». k«, ä, ^.

1«. r,«l — Br. Mm. — Br. V. 1690;

Sappl. I, 622 f. (Vgl. Nr. 666 a.

668.)

666. Paiia» Nie. Hygaiaii ftr Witva Jcaa

da Brya (ftrLaaia Bajai). (1521-

1588]. gr. 8« (a-i«, k», ä, i, I«,

5«, b«. c«), 28 liD. - Alfei, S. 809.

— Griese. Tresor YII, 874. (VgL

Nr. 665 a. 668.)

667. Paris, für Germ. Hardoajn [1523—

1587], 18«, ,08 Fal. (A-M*|. -
Qnaritch Cai. 118 <1801), 8. 67. -
Br. V, 1639.

668. Paris, Nie. Ujgman fQr Witwe Jeia.

da Brye (für Louis Koyer), [1528-

15881. <o - Br. Sappl, I. 62S.

(Vgl. ^r. 665 0. 666.)

668 a. Paria, Witwa Th. Karrw 1524,

6. Aog. 8*. — Boak-Pricaa Camat
1005, 8.81.
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680.

681.

682.

685.

686.

687.

688.

669. Paris, Sini. Coline«, 1624 {\S25\ 4«.

— Bernard, Torjr, S. 121. — Br. V,

1657 f.

«69 t. P«H GiiQi- Manl, 1524, 8*. —
Fttstr Vllf, 88, 1448.

«70. Paris, Pierre Vidoo« für Germ. Har-

doayn, ir)24, kl. 8°, 96 Fol. (a— m«).

— Br. V, 1639 f.~ Pari», Bibl. Nat

€70 a. Paris, 8. Vidoae fQr Germ. Har-

doojn, 1524. 18«. — Paria, Bibl.

Nat
«71. Parte, PtemVidootfSr Genn.Har-

dooyn. 1524. 18», 8+ 188 Fol.»
Br. V. 1640.

«79l Paris, fär Gern. Hardoujo [1524—

1537J, gr. 8», 81 Fol. — Br. V,

1639.

«78w Paria, I8r dum. HardavTB [1524?].

(1624-87], 4« 84 FaL (A-K«,
L« . — Br. Mm.

678 a. Paris, fflr Germ. Hardonyn, [1524

—87], gr. 8*\ 92 FoL — La Bi-

bliofilia I 69.

•674. Paiii, Gem. Hardaaya [1525?],

[1584^87], 9ß, 104 FaL (A-N*).

— Br. Um,
«75. Pari«, Jean Petjt [1505?]. [1524—

1588], 4», 98 Fol. (A, B«. a-p«),

— Br. Mm.
676. Paris. [Stin. de CoHnes] für Geofrojr

Tory. 1585» 17. Jaa., 4«. — Btr-

nard, Taiy, & 88. ~ Br. V,

1657 f. — Pari«, Bibl. Nat.

«77. Paris, Sim. Colioes Tär Geofroy

Tory, 1525 [1523-51]. XVII. KaL

. Febr., kl. 4«. 144 Fol. (A-T»),

83 lin. — Br. V, 1657. — Bernard,

Tory, 8. 88. — Cat. FO, 1879.

8. 187 f. (Vgl. Nr. 678.)

«78. Paris, Siro. de Colines bei (teofroy

Tory. 1525, XVIL Kai. Febr.. 40

152 Fol. (A-T8).— Br. Mm. (Vgl-

Nr. 677.)

«70. Paris, Pierre Vidoae fQr Germ.

BardanjB, 1885 [1585-86], 16«,

104 FoL (A-M<- Br. Y, 1687 f

— Rosenthal Cat. 18. 1898. —
OiAm«, Tr4Mr VII, 877.

691.

692.

698.

694.

695.

696.

Paris, Pierre \ idooe, 1525, 16\

96 Fol. (A—M«), 26 lin, — Br.

Min.

Paria, Oarm. Bardoayn [1585-86],

kl. 8« 96 FaL - Bep. 1896y97,

Nr. 18990.

Paris, Pierre Vidoue für Fran?.

Regnaalt, [1526—46j, Jaa., 16«,

24 4- 85 Fol.

Pari«, Witwe Tb. Kerver, 1526,

14. Aug., 8«, 132 Fol. (A-Q\
B«). — Alte, 8. 296, Sappl, ö. 81.

— Br. Mb.
Paris, Germ. Hardonyn. 1586, 8". —
Cat U , S. 49, — Paaiar ¥iU,

98, 15.39.

Pari«. Pierre Vidone für Germ.

Hardoayn, 1526, S2*, 104 Fol.

(A—N*K — Br. Hm.
Paiii, Gtmi. Baida^yn {1586-41],

U. 8*, 80 FoL — Bap. 1894/95,

Sp. 557.

Pari«, Germ. Hardoujn [1526?],

[1626-411. 4«. 84 Fol. (A-K».
L«). — Br. Mm.

Paris, Germ. Hardoayn [1526-42J.
8«, 96 Fol. — Br. V, 1640.

Paria, Oatm. Hardooy« [1526-87],

8^ 118 FoL — Bap. 1896/97, Nr.

11286.

Paris, Sim. de Coline« für Geofroy

Tory, 1527. 1. Okt,kl.8"(A-Zj.-

Bf. V, 1658.

Paris, Sim. de Coliues für Geofroy

T017, 1587, 21. Okt, U. 8* —
Bamard, T017, & 88^

Paria, Sin. Du Bola Ar Gtsofiay

Tory. 1 527, gr. 8«.— Cat FD, Mai
1879, 8. 138.

Pari«, Germ. Hardoayn [1527—45]

,

kl. 8«. 81 Fol.

Paria, Germ. Hardouyn [1527—41],

kl. 80. 84 FoL — Rep. 1897^98,

Kr. 26965.

Paris, Garn. Hardonyii [1527-41],

ki. 8», 96 Pol. - Br. V, 1641 f.

Y, — QrlSM, Trötor VII, SH.

8

oogle



— 84 —

1C97. Paris, Germ. Hardonjn [1527- 41]

kl. 40. 112 Fol. (Ä-0«), 24 lin.

— Alks, 8. 301. — Br. V, 1641.

— Grässe, Tröaor Vli, 377.

698. Antwerpio, Vati Gaaiaf» 1588. 16« 709

— Br. Sappl. I, 896.
'

699. Paris, Witwe Th. Kerter. 1528, 8».
! 710.

Br. V. 1621».- GrlM«, Tr^or V II, 1

375.
!

700. Paris. 0. Dr. [1528?], [1528-43], 711.

4», 130 Fol. (A, B\ a-p«, a-b«).

— Br. Hm. 712.

701. Pwitt Om. Hardoayn [1528 ?]

[1528-45], 8« 88 Fol. (A-K,
M»). - Br. Hm. — Br. V. 1642 7J8.

(1828-40.)

702. Pari», Gerro. Hardouyn [1528 ?]

{1528—46], b«, 96 Fol. (A-M».) 714.

— Br. Mm.
708. Pftrii, Gillei Hardonya I5r Genn.

Hardouyn [1528-40], 8», 104 Fol. 714

(A-N). — Br. V, 1642.

704. Paris. Geofroj Torj. 1529 (1530)

». Febr., 16«, 176 Fol. (A-Y»^ 715.

21 ÜB.^ Br. 1659 f.- Beruard,

T017 8. 55 r.

705. Tm«dig, AldiUtii)iitiiHter.a.Apdr. 716.

de Asola 1529, Okt., 16», 158 -f

2 Fol. — Br. Sappl. I. 626 f .
I

— Cat. FD, Juni ie«3, S. 66 f.
|

7 17.

706. Pari«, Geofroy Torj, 1529, 16»,

176 rot. Ott FD» Mfti 1879, 8.

188 f. - BBCh48. —.Cat. Bibl.

Poitiers S. 186. 718.

706 ».,Pmris, Guill Godard [1529-86]
*8», — (irässe, Tresor VII, 378. 719.

7j6 b. Paris, Genn. Harduuyn, 1530,

6. Mai, 8«. — Gmase, Irisot VII,

877. 720.

707. Paria, fVr 6aUI. Godard [1580-47],

82» 96 Fül. (A-M»), — Bep.

1897/98, Nr. 25205.

70a. Paris.JolandeBoiihoJiimefWitweTh. 721.

Kerver). 1531. lO.Jau., b«, 132 Fol. i

(A-Q«, Ii«) - Br. Mio. - Br. V.
j

1625 1 — OrlMO, Trdtof TU. 375. 1 722.

709. Pari», Geofroy Tory, 1581 [1581

- 60], 20. Okt., 4«, 160 FoLi

(A—V«), 30 lin. — Ales S. 312. -
Bernard. Torj. 8. 60 f. — Br. V,

1660. — Cat. FD, Mai 1879.

S. 139. — Grftsse, Tr^orTlL377.

a. Paria, Gorm. Hvdoayn, 1581, 12*,

- Panaer YUU 147« 2065.

Paris, Germ. Hardouyn [1531?]

[1531-461. 16», 108 Fol. (A-NV
0*). — Br. Mm.

Paris, Geofroy Tory [1581]. —
Bernard, Tory, 8. 158.

Paris, G«ofroy Tory. [1581—60). 4«.

—Bap. 1894 8p. 485. — Boiiiiri

Tory S. 150.

Paris, Gilles Hardouyti, 15S2

(a— 1.) — Br. \ , 1642 f. — Grtue,

Tresor VII, 377.

Paria, Genn. HardoDyn [1532-45].

8*. 84 FoU — Bep. 1887/«,

Nr. 19091.

a. Paris, Germ. Hardooyn [1582— },.

kl. 8*. 94 Fol. — Grftsse, Tr^r
VIT. 377. (Vgl. Nr. 714.)

Paris. Germ, Hardouyn [1532-45],

U. 8», 104 F*I. — Br. .Suppi. I,

618 f.— BoiaBthal QaL 18, 1888.

Paiii, Jolanda Bonhomma (Witm

Th. Kerver), 1583, 15. Jan., 8*. —
Br. Suppl. I. 616 f.

Paris, für Germ. Hardou3'n. 1538

[ -1532], kl. 8«. — Cat. Bibl.

Poitien, 8. 186. ^ Br. 8vp||L

1, 619. - Rap. 1894/95. 8p. 557.

Paris, Th. Kerrer 1583 [1519-88),

8«. — Kep. 1894, Sp. 436.

Paris, Jean .\iiiaseor für Goill-

Godard [1584-46], 16». — Br. V,

Parii, Gm. Hardoayn [1584—46],

gr. 8«, 80 Fol. (A-X«). -
Bep. 1894/95, Sp. 557. — Br. V,

1643. — Gr&sse, Tresor VII, 377.

Paris, Germ. Hardouyn [1534—52],

8«, 9 + 82 Fol.
—

' Br. V, 1642.

(Vgl. Nr. 722 u. 728.)

Paris, Garm. Hardouyn [1584?]

[158452], 8*, 92 Fol. (A—L« W).

Br. Mm. (Vgl. Nr. 721 a. 728.>
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728. Parte, G«rn. Hardoiyo [15M-S8].
8«. - Rep. 1897/98 Nr, 19002.

(Vgl. Nr. 721 u. 722.)

724. AiitwerpcD, Henr. Petros. 1535, 8».

96 Fol. (A*, B—M«, N«). — ßr.

Km.

725. Paris, Fraof. Kegnaolt. 1535, 8».

- Oll fi. 8. 4a. — Bf. V, 1655.

796. Parte, Qerm. Hardoajn, 1586. ~
Br. V, 1642.— Grin«, Trint 711,

877.

727. Paris, G. Hardoujo [1536— 48]. kl, 8».

90 Fol. — Rep. 1897/98. Nr. 26966.

728. Parii, Germ. Hardouyn [1586?].

[1536- 46], 16», 112 Fol. (A—0").

— Br. Mm. - Br. V, 1648.

728 a. Pferb, Sin. da GoUoaa 1587. 8«.

— Gr&ase, Tresor VII, 378.

729. Koofn. Jean Marchawt, 1537, 8",

136 Fol. (aa-cc«. dd«. a-h« i«.

A—E«). — Br. Mm. - Cat. FD,
Hai 1879, S. 145 f. (Für Fran?.

Bagnaiilt a. Jaan Marchant.)

78a Paria, G. Hatdoajn, 1588. 8« —
Br. SttppL I. 619. (Vgl. Nr. 781.)

781. Paris, Germ. Hardouyn, 1538. —
Br. V, 1642. (Vgl. Nr. 730.)

732. Paris, Oliv. Mallard (Maillard) für

Jean Petyt, 1538, kl. 8M52 4- 24

Fol. — "Br. Sappl. I, 624.

788. Paris, Uerm. Hardouyn [1538?],

[1588-55], 8*» 100 Pol. (A-M«.
K«). — Br. Hm. — Hieneaiaiui

Kat. 830. - Br. V, 1643.

784. Paria, Germ. Hardouyn, 1539 [I.".39—

1560], 16». 96 Fol. (A~M«). ~
Br. Mm.

785. Paris, G. Hardoujn [1539—55], 16».

Br. y, 1648.

786. Parte. Garn. Hardonjm [1540?].

(1589-54], 8«. 104 Fol. (A-N«)
- Br. Mm. (Vgl. Nr. 787.)

787. Paris. Germ. Hardouyn [1589- 54],

kl. 8°. - Br. \ , 1643. - Gräase,

Tresor VII, 877. (Vgl. Nr. 736.)

738. Piris, G. üardouya, 1540 [1540—
1555]. — Br. V, 1648.

789. Paris, G. Hardooyn, 154t, kl. 8*; —
Br. Soppl. I. 619.

740. Paris, Witwe Germ. Hardouyn. 1541.

8». 164 Fol. — Br. V. 1643 f. —
Gr&sse, Trdsor VII, 877.

741. Paris, Oliv. Mallard. 1541, kl. 8«,

144 Fol. (A—8). — Bep. 1896/97,

Nr. 8868; 1884, Sp. 486.

748. Parte, 01iT.HaUard,1541,8^,(A-r).

- Br. V, 1660 f. — Gitaao,

Tresor Vil, 878.

748. Paris, Oliv. Mallard für Geofroy

Tory. 1541. 8«. - Bernard, Toiy,

S. 162-64.

744. Paris, Oliv. Mallard für Geofroy

Torj. 1542 [1542-72], Aag., 4«,

(A-T). — Cat. FO, Mai 1879

8.189.Br. V, 1661. ~ Bamard.
Tory. S. 166-68. — La Biblio-

filia IV, 394. — Grftsse, Tr^or
VII. 378.

745. Paris, Oliv. Mallard. 1542 [1543—

1550], 8«, 176 Fol. (A-Y«). —
Br. Hn. — BBCh 48. — Qaaritch

Cat 852, 1884, 8. 1756.

746. Parte. Jean RaeUe, 1542. U. 8*. —
Rep. 1896.97, Nr. 11447.

747. Paris. Sim. de Colin^s. 1513, 8«,

16« Fol. (A-Xi, in den Rand-'

leisten die Zahl lo37. — Br. V,

1661 C — Cat »D, Mai 187H,

8. 1401:

748. Paria, Sifli. da Gdinaa flir Gaofroj

Tory, 1548 [1548-68], 4«. 176 Fol.

(a-j^). in den Randleisten die

Zahl 1536. — Ales, S. 316.— Br. V,

1661. — Bernard. Tory, S. 155—
157. — Rep. 1894. Sp. 485. —
Cat FD. Mai 1879, S. 140. —
Cat DC, 8. 9 f.

749. Paria, OUt. Mallard fAr Gaofroy

Tory. 1548, 8»(A—K« 8«. T—Xi).

— Cat. FD, Mai 1879. 8. 189 f. —
Br. Suppl. I. 624.

750. Paris. Witwe Genn. Hardouyn

[1543-02], 12«, 84 Fol. - Br. V,

1644.

8*
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751. Paris, Siin. de ColiDes [für Geofroj

Torj], 1544, 8*. ^ Beniard» Toiyi

S. 169.
'

758. Paris, Jac. Gazeilua. 1544, 16«. —
Br. V, 1678.

752». P»rit,Om. Hwdonjn [1544- 52]

gr.8\ 9+82 Fol. --OriiM»Tr«Mr 766.

VII 377

753. Paris, Jolanda Bonhomme, 1546.

[1548], 8«, 182+2+16 fol., 23 i

lin. — Br. ?, 1626. — Gr&sse, 767.

Trttor 275.

754. Parif, Jolaad« BonboronM (Witw«

Th. Kenrer) 1546. (1547), 8». 224 768.

fol. (a-t, A, A» B, M, bb"). —
Br. Mm.

Ihb, Paris, Jean Hardouyn [1547-62],

16« (A-M). — Br. Sappl. I, Ü19.

756. Pvii, ieu KMrbriant Ar Gnill.

Marlin, 1547. 8i. Br. Mm.
757. Lyon, Mathias Bonhomme. 1548, 769.

8«, 192 fol. — B«p. 1896/97,

Nr. 12337.

758. Paris, Mich. Fexandat in aedibus 770.

Albreticis e regione D. Hilarii,

1548. m 184 fol. " RoMBtbftl

C»t 7, 1902. S. 101. 771.

769. Piris. [Geofroy Tory] ffir Goill

Merlin. 1548, 8». — Br. V, 1873. 772,

Gräaae. Tresor VlI, 37y.

760". Paris, Reg. Calderius u. Claud.

CalderiQs, 1549, [1549-74], gr.4o.

176 foI.~ Br. Mm. — Bup. 1884. 778.

6p. 486. — Bop. 1896/97,

Nr. 12338. — Br. V 1662.

761. Paris. Jac. DuPuys, 1549,16», 184+8 774.

fol. - - Br. Suppl. I. 624.

762. Lyon, Guill. Kufiiie, 1549, 8». — 775,

• Br. V, 1676. — Grässe, Tr4sor VII.

879.

768. Paria, Piorr« JovanU ittr Magd.

Boursette (Witwe Fran?. Regnattlt, 776.

1550 [1549 -61], 8«. 232 fol. -
Kep. 1897^98. Nr. 20726. — Br.

Suppl. I 624.

764. Paris, Th. Kerver (II), lo50

[1549-56], kl. 8», 172 fol. (A- 777.

X 8», T *.) — Br. V 1662. —

BE Ch 48.— B«p. 1894. Sp. 436.

— GrfiBse, Tr4oor Vil, 878. (VgL
Nr. 765.)

Paris, Jac. Kerrer, 1550. Bernard

Tory, 8. 164. — Grisae, Tresor

ra, 875. (Vgl. Nr. 764.)

PMa, Fkan^. Bagnanlt, 1560

[1549- 61], 8«, 2 Bde. 14+128,
75 fol. - Br. V 1656. — Qriata^

Tresor VII. 878.

Paris, Jean de Roigny [für Geofroy

Toij, 1550, kl. 16. — Bernard,

T017 & 181. — Br. T 1672.

Lyon, MafhSaa BonbooMM Ar
Guill. BoTille. 1550 [1550-70].

8», 176foUA-Y). — Cat. F.D. Mai

1879, 8. 144. — Kep. 1897 98

Nr. 19093. — Br. Mm. - Br. F
1676. — Qaaritcb Cat 144, 1894.

8. 8.

Paria, Jolaade BonboBiaia (Witwo

Th. Kerrer), 1551, 8«. - Cat
Techener. Paris 1389, S. 6.

I.you. Guill. Rüville. 1551, 8». —
Rep. 1895^96, Nr. 2990. — Gr&aao

Tr4ior VH, 879.

Ljon, Oofll. BotIUo, 1558, 8*. »
Bop. 1896/97, Nr. 12998.

Paris, Jean Bridier fär Gaill.

Merlin, 1555, kl. 8», 168 fol..

(A-X). — Cat F.D. Mai 1879,

8. 141. — Br. Suppl. I 625.

Paria, Witwa Jaan da Biye. 1558

[1556-72], U. 8*, 200 foL —
Ales, S. Sil.

Paris, Witwe Th. Korrar, 1556, 8**

— BECh. 49.

Paris, Th. Kerrer (II), 15^
[1556- 63J, kl. 12«, 130 fol. (A-M.
A—C «»)• — Br. V, 1662. — Bq».

1896/97, Nr. 12994.

Lyoa, Mafbiaa Bonbomaie, 1558
ri.^'^8-741. 8», 220 fol. - Bap
1894, Sp. 441. - Br. V 1676. —
Kosenthai Cat 7, l[t02, S. 175.

— Grässe, Tresor Vil, 079.

LvoD, Piarra Fradfa Ar JTaa.

GiiiBta ba«r., 1558, 16«, 16+882
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fol. BMdfi«r, Bibl. Lyn. VI,

290 — Cat. F.D. 1882, Nr. 16.

778. Lyon, Rob. Granjon. 1558, 16». —
Br. Mm. — Br. V 1676. ^ OrlaM«

Tritor VII, 379.

779. Paria, Mich, de Vaacosan, 155b,

164 FoL kt. 8*. — Br. V 1678.

(Vgl. Nr. 760.)

780. Paria, Michel de VMCOtftn. 1558.

kl. 8». 176 fol. — Bep. 1896^97,

Nr. 12%4. (Vgl. Nr. 779.)

781. Ljon, Jean Pallon (de Trin) für

GoiU. Maillet, 1559, 12°, 16+160

+48 fol. — fiotrathal Cat 7,

1902. 8. 175.

788. Paris, för Ch. Angelier, 1560, 8<»

(A-B, AA—FF, AAA-DDD,
AA.\A-CCCC. A-D, AA—BB.)
— Br. Sappl. I 625.

788. Paria, Jacquea Kerver, 1560, 8». —
Br, V 1687.

784. AntwaipM, Christ. Plantin, 1565,
8«. — Br. Mb. (Vgl. Nr. 785 a.

786.)

785. AnUerpen. Christ. Plantin, 1565.

8«, 288 S. - Br. Mm. (Vgl. Nr.

784 n. 786.)

786. Aatwerpea, Cbrfat Plaatin, 1565.

8*. 845+8 8. — Br. 8oppl. L685.
(Vgl. Nr. 784 u. 785.)

787. Pari«. Tb. Kerver. 1566, gr. 12». —
Br. Sappl. I 617. — QrUtt,
Tresor VII, 375.

788. Paria, für Witwe i'ierre ßicoart le

jtaM, 15«^ 8*. 8 Taito. - Br.

Mü.
789. Parii, Jean Le Blanc für Jaeqoe«

K«r?«r, 1568, 80, 165 fol. — Br.

Mm.
790. Paris, Jacques Kerver. 1509 [1570].

8«, (a-2, 8, 8, A. B. a, b, A. B)

— Br. V 1687. (Vgl. Nr. 781.)

781. Paria, JacKorror. 1569, 8«, 184+
48 Fol. - Rep. 1897/8& Nr. 27826.

{Vgl. Nr. 790.)

792. Antwerpen, Officina Christ. Plantini,

1569, 8«, 8 fol.4-33l S.+2 fol.

— Bep. 1897/98, Nr. 24387.

788. Antworpoo, Cbriat Plantiii, 1^10,

8», 282 fol. (a-.g, A*T). 201iii.

— Al^a S. 318. — Br. III. .304.

— "Rep. 1894. Sp. 435. — Br. Mm.
— Gr888P. Tresor VII, 380.

794. Paria, für Üuiil. Merlin, [1571], 8«-

8 Toilo. — Br. An.
795. Paria, a laiMaigno de la liinaeo

[Louis Koyer], [1571—88). 8*. —
Br. V 1673 f.

796. Paris, Jarques Korrer, 1572. —
BKCh. 53.

796 a. Paria. Lhoü Cavellat, 1579. 8»,

58+858 Fol. ~ Oiftaio, Tr48or

VII, 878.

797. Paris, Jerome de Marnef u. Witwe

Gaill. Cavellat, 1580, 16*. — Br.

Sappl. I 620.

798. Trojea, Jean Lecoq (II), [1580- 89],

8». — Br. V 1682.

789. Rottoii, Bob. HiUard, 1584, U. 8«.

— Br. Sappl. I 685 f. ^ Gtino,

Tresor VII, 879.

799 a. Paris, Mart. Jaqnin [1584—97]

16». - (ir&sse. Tresor VII, 379.

800. Trohes, Jean Lecoq, 1585, 8*>. —
Cat B., & 48.

801. Paria, fBr Goill. do La Novo, 1587,

8t. — Rep. 1884, Sp. 441.

801 a. Paria, Mart. Jaqoin. 1588. 10. Min.
8«. 112 Fol. — Grässe. Tr4aor

VII. 879. rVgl. Nr. Sij2.)

802. Paria, Mart. Jaquiu lur GoiU. de

La Nooo, 1588, 10. Hin, 8«,

118 Fol — Br. V, 1674 .

808«. Boaay. Balfb. BoUere. 1595, [1595

—1614\ 12^ 648+24 S. (A-Z,
Aa-Dd, a«'), 22-25 lin. —
Univ.-Bibl. Wien.

803. Paris, Uger Delaa, lo'j'i, 12". —
Bop. 1897/98, Nr. 18166.

804. M«4i, Abrab. Fabor, 1589, 8«, 688 8.

(A—VV), — Br. V, 1677.

Rouon.

805. Ruuen, Jean Dea Nojers für Jean

Crevel [Ende des 16. Jh.], 8»,

3 Teile. — Br. Sappl. X, 626.
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806. Pirli, Genn. Bardonja o. J. 19*.

— ßr. V, 1685.

807. Pftris. Gilles Hardoojn o. J. 8«. —
Br. V. 1685.

808. Houen, Mait. Morin [c«. löl»J kl. 4«.

— Br. V. Io80.

809. Paris, £t. Jubaaoot für F. Kegnaalt,

0. J. 8*. — Proeftor 8848.

810. Paria, Or Aal V^rard o. J. 4*.—
Praetor 8421.

811. Parii, Ant. \ erard [1490?]. [1488—
1.50S]. 40, 162 Fol. (A«,B,aa, bb».

cc«, dd— fi". il«. e», A—C. y«, f.*.

A—F», G»), 29 lin. - Br. Mm.
— Cat FD. Mai 1879. 8. 127 f.

812. Paria, Philippe PigoocfaatfBr Piene
Regnanlt, 1498 [1488-1S08}.

6. Hära, 8«. — Br. V, 1571.

811. Paria. Tli. Kerver. 1497. 24. Okt.

8* (a-m). ~ CopiBgar II. 8127.

(Vgl. Nr. 814;.

814. Paris, Th. Ker[?er]. [1497— 1.S20J.

29. Okt. kl. 8«, Ö+S4 Fol. — Br.

V, 1818. — Rep. 1894^95, Sp. 554.

(Vgl. Nr. 818.)

815. Paris.Th.Kerver für Pierre Hegnault,

1501. 28. April. 7G Fol. — fioieo-

tlial Cat. 7, 1902. 96.

816. Paris. Tb. Ker?er, 1501, 8«. ^
Br. V, 1618.

817. Paris. GaiU. Aoabat 1^1507 ?] [1502

—20]. 8*. 128 Fol. (A-C*. D«,

E-Q*. B«)* 22 Üb. — Br. Mm.
818. Paris, Nie. Hygnian für Siin. N ostre

[1502-20], 's». 120 Fol. — Br.

V. 1.587. -Grässe, Tresor VII, 380.

819. Paris [Ant. Verard ?]. fl503— 20]

gr. 8«, 88 Fol. (A-H», A, B», C«

• 4 Fol.) 28 lin. — Ales S. 825.

820. Paria, Jean de Barges, Pierre HuTin

Q. Jaeqnea Conain, 1508. 8*. —
Br. V. 1669(Vgl. Nr. 821).

821. Paris. Ant. \'erard für Jean Barges.

Pierre Huviii u. Jao. Cousin,

[1510 V]. [1503-2Uj. 8». 140 Pol.

(a—r», 8«), 22 lin. — Br. Mm. —
Br. y, 1608. (Vgl. Nr. 820.)

823.

824.

825.

|826.

827.

829.

830.

831.

832.

888.

884.

835.

836.

Paria, Tb. Ker?er« 1507. 20. Ju.
kl. 4«. - Br. V, 1620 f.

Paris, für Sim. Vostre [U.03-28].

40. 88 Fol. — Kep. 1894/95, Sp.

555; 1897/98. Nr. 23076. - Cat.

DC. S. 7 f. — Cat. FD. Mai,

1879. 8. 125. — Br. T, 1590. —
Oritoee, Trdeor YU, 880.

Paria, Phil. Pigoechet für 8i«.

Vostre [1508?], [508 -28]. 4«.

92 Fol. (a-i«, k«, 80 Üb.

— Br. Mm.
Paris, Gilles Harduayn für PkiL

Costa, Pierre Lignana, Kaaolin

Otoltier o. Leole Bennet [1511 f\

[1510-80], 8», 128 Fol. (A-Q*..

24 lin. — Br. Mm. — Br. V,

1635, Sappl. I, 6ia — Griese.

Tresor VIl, .^0.

Paris, Sim .
\ ostre [1.^15 -30], 8»,

8-f 120 Kul. — Br. V. 1596.

Kouen, Mart. Moria [1518— ].

12». — Br. V. 1679 f.

BoeeD. Jeaa Du Heiüin [1519— }

kl. 4^- Br. V. 1680. -Grisae.

Tresor VII, 880.

Paris, Nie. Vostre [1523 -33], 8».

(8 Fol.. C«, b, c«, d*. e-N, ä, i.

I«) 22. lin. - Ales 8uppl. S. 22.

(VgL Nr. 830.)

[Paria, Sim. Voelre?] [1523-33J.
8«. " Br. SnppL I, 611 f. (VgL

Nr. 829.)

Paris, Witwe Th. Kerrer für Louis

Bonnet [1524], 1525, 2. Jan , kl.

8'». 132 Fol. — Br. V, 1624 f.

Paris. Genn. Hardouyn [1530?].

[1528-45], 8«, 104 Fol. (A-N»),

82 lin. ~ Br. Mm.

Paria, Fran$. Regnaidt, 1529. 8*.

198 Fol. — Bep. 1894, Sp. 448.

Ronen, Bob. Valentin, 1533,8. Miffl

8«. — Br. Suppl. I. 623.

Paris. Germ. Hardouyn. 1534. kl. 8*.

- Br. V, 1635. (Vgl. Nr. &36.)

Paris, Geru). Uardoujn, 1534, kl.

8«. - Br. V, 1648. (\ gl. Nr. 885.)

Digitized by Google



— 89 —

«87. Purii» [OUt. Malburd], 1586, kl. 8*.

— Br. V. IMO.
•888. Paris, Witwe Th. KerTer, 1538,

25. Okt.. 12», 156 Fol. — Br. V.

1625.

S39. ßoaen, Jeao Mallard, 1541. 8«. —
Br. V, 1680.

^0. Boaeo, Ni«. Le Bow fBr Quill.

Btnent, 1648, 18*. — Br. V. 1680 1

841. Paris, Jolande Bonhomme (Witwe

Th. Kerrer), 1551, 8°. 160 Fol.

(A-V«J. — Br. Mm. - Br. V.

1625.

842. Paris. Jacqaet Kerrer, 1657, kl. 8*.

— Br. y, 1685.

SalBtM.

842 a. Paria, Jmd Philippe für Jean

Betanceau (Zeichen Th. Korrer),

1497 [1494-1520], 16. Jan. kl. 8«.

88 Fol. - Kep. 1896/97, Nr.

12347. ~ Cat. Bibl. Poitiera

8. 186.

«42 J». Pirii. ftr8liii.Yoitr«[lS07—87],

kl. 8». 120 Fol. (a-c«. d«. e-o«,

12 Fol., t'S, i«). - Br. V. 1589.

— Cat. FD. Mai 1879, 8. 124 f.

— Gr&sae, Tresor VII. 381.

848. 8«M, Jmo 8«TiDf Ar Jmo de La
Mftrt, 1569, [15)0-96] 18«, 804

Fol. (»—m, A-E). 87 Ud. - Alei

8. 370. Br. Hn. — GrtaM,

Tr^aor VII, 861.

848.

850.

851.

852.

858.

854.

Saitt Malo.

843. Parit. fOr Sin. Vottre [1598—20]

8*, (A-k«). 86 litt.- Al^ 8. 888.
|

844. Rennes. Pierre Le Bwt. 1560, kl. 8>,

96-f64 Fol. (aa-mm. A-H). -
Cat. FD. Juin 1883, S. 66.

Sent.

645. Paris, für Guill. Godard, 0. J. 6^.

— Br. V. 1650.

846. Pari«, Sim. Vostre [1502 -20J. 8».

. 188 FoL — Bap. 1897/08, Nr.

87471. . . 859.

846 a. Paris, Jean le Brje, 1512. 4*. —
Gr&ase, Tresor VII, 3S1.

-tjiJ. Paris, fnr Sim. Vostre [1512-30','

8*. 12s Kul. - Br.Snppl. 1,610.1 ööO.

Grässe, Treüor Ml, '661.

856.

857.

858.

Paril, Sin. Voitre [1502-20]. 8*

(a—«•,'d«, o-o». p«, ft 6, 1«), 21

lin — Alte 8. 876. — Br. Sappl.

I. 608.

Paris, Nicole Vostre [1525 -41J. 8«.

— Br. Sappl. I, 612.

Ttll.

Paria, PhU. Pigooelict fir Sinon

Voatrp. 14^t9r 1497 -1520], 20. Der.

8», 100 Fol.. 2G lin. — Proctor

8199. — Br. V. 1534. — Hain

8864.

Paris, Sim. Voatra [1502-20], 134

PoL (ft-a). — Boaentkal Cat 7.

1902, 8. 96.

St. Nicolas da Port, Pierre Jacobi.

1503, 28, Juni, kl. 4», 118 Fol.

(a-n», q-a). — Br. V, 1677. —
B. 36 ff.

Paris, Phil. Pigonchet fir SlniOB

Yoatra [1508-28], gr. 8», 100 Fol.

(a» b*, e«. d—h\ i» i, «, i\ 5«).

- Catt S. 425.

Paris, für Sim. Vostre [1513-30],

8' (a-c«. d«, e— r*. s*), 21 lin.

— Al^s. S. 386. (Vgl. Nr. 856.)

Paria, fttr 8im. Voatr« [1518-80],

8*, 148 FaL (a-a, 5-6). — fir.

V, 1596, (Vgl. Nr. 855.)

Paris, fär Gmll. Godard [1515-80]

8'. — Br. V, 1651.

Paris, für Guill. Godard [1515-.S0i.

kl. 4«, lOü Fol. ^A-.N,j. — Br.

V, 1651.

Paris, fBr Sim. Voetr« [1(^15-80],

gr. 8«, 100 Fol. (a-i, 5, i, 5].

- ß>. V, 1596. — GrilMa, Tr^aor

VIT. 381. —
l'aris, Witwe Fr. Regnault, 1516,

8". — Br. V, 1653.
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863.'P«rit,Wit«eFrAD9.RegnaQlt [1547—

1559), 8*. 100 Fol. (tt-ce, a-h).
— Br. V, 1655r.

Tottlouse.

863. Paris, für Sini. Vostre [1507—27].
8'^ (a-c, D-L, ä, ö, I), 21 und

26 Un. Alte, 8. 800.

Toarnai.

664. Paris, Phil. Pigoachet fQr Simon

Vostre [1502—20]. 8« (a— 1, ä,

1, H-). 2G liu. — Ales, 8. 391. —
Br. V, 1586. — Gtässe, Tresor

711,881.

865. Parit, mr 9ini. Voitn [1512-80].

8*. 144 Fol. — Br. Sappl. I, 610.

Tours.

866. 0. 0. [ca. 1485J, 120. pol., 17 lin.

— QoAritch Cat. 118 (1891), S. 65.

867: Porii, ßr Ant. Yinatä [I4S8-15081.

gr. 8». 156 Fol. (A«. B. A-C«.
D«, B-F, e«, A-C. A-0«)
29 lin. - A1J>8, S. 394.

Ö68. Paris. Phil. Phigouehet für Simon

Vostre, 1491 (1492), 13. M&ri. 4«.

— Pfoolof 8188. (Vgl. Nr. 869.)

860. Pmio, Phflippo Pigoachet, 1401, 4*.

— Br. V, 1571. (Vgl. Nr. 868.)

870. Paris, Phi). Pigoocfaot Ar Simon
Vo«tre, 1497,21. Nov., 8«.— Cat.

FD, Mai 1879, S. 121. (Vgl.

^Y 871.)
•

871. Plurli, PUl. Pigoaebol Ar ffinon

Vbfltro,1497[i488-]5Q6],96.NoT..

8« (a-1« m«). — Br. V, 1582.

(Vgl. Nr. 870.)

872. Paris. Aiit. Vdrard, 1500. 8. Aag.. 4».

— Hr. V, 1607. (Vgl. Nr. b73.)

873. Paris, Ant. Vörard, 1500. 14. Aug.,

4». - Prootor 8461. ( Vgl. Nr. 872.)

874. Pirif, Ar Sim. Voitro [1518—80],
8', 96 Fol. — Rep. 1884/96, 8p.
550.

875. Paris, für Sim. Vostre [1513-30].
kl. 4«, 120 Fol. - Rep. 1896/97,

Nr. 9214.

876. Poris, Jeon de Lo Boche för Gaill

Boitoco, 1514, 8«, 104 Fol. (i^,

b«, c«. d, 0*. f-k*. 1«. A», B».

- C«, D«)v 80 lin. — Br. Hm.

877. Paria. Sim. Vostre, 1520, 8». -
Eberl 774. - Br. 1598.

878. Paris. Nie. Hygnian für üuill. Go-

dard [1526-37J, 8«. 112 Fol.

(A-0«).— Rep. 1 897/98. Nr.28322.

§79. Poris, för Siiu. iiadrol [1527-43].

8«. » Br. Soppl. I, 688.

880. Poris» GailL HorUn, 1548» 8« -
. . CtttB, 8. 48.

Troyot.

881. Poris, Geofroj de Mamef. im
[1489-1508], 13. Aug., 4« 10i>Fol.

(a—m«, aa*), 25 Hn, — Br. Mm.

— Copinger II, 3143. — Br. V,

1665. —Prootor 8464. - Ost fB
Mai 1870, 8. 142.

882. Poris, PbiL Pigoaebol Ar 8iioso

Vostre, 1500i 25. Jani, UV.-
Er. V, 1584.

888. Paris. Wolfg. Hopyl für SinuVostW,

1506, b». - Br. V, 1587.

884. Paris, für Sim. \ ostre [1507 -27J,
8C, 152 Fol. — Br. V. 15S9.

885. Troyes, Jean Lecoii [1511-86], l«»

(A-K, A-C). — Br. V, 1681.

885 o. Paris. Goofr. do Xainof, 151»

[1489>150e], 18. Aag.. 4«. -
Grfase, Tresor VII, 382.

886. Troyes, Jean Lecoq [1514— ],
12*.

— Br. V, 1681.

887. Paris, für Sim. Vostre ^1515-30],

S; 99 Fol. — Rep. 1896,97, 2ir.

8361. — Br. V, 1596.

888. Poris, Tboa. Eogkrt Ar Glitt»

Qodard [158»- }. 8« 84 FsL-
Br. Y, 1658.

889. Trojos, Jeaa Looo« [1M6-.66]. lO*.

160 Fol. (A— R. A-C), — Br.V.

1682. — Gr&sse, Tresor VII. 382.

890. Troyes, .Tean Leeoq (II), 1550, 8«.

— Br. \ , 1682.
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UtrMht.

891. Antwirpm, Otr. Ifta [ct. 1484->

1485], 16«, 152 Pol., 16 Hd. —
Copinger IT. 8140.

892. Antwerpen, Ger.Leeu, 1492, 13. März,

8», 21 lin. — Copinger II. 3142.

893. Antwerpen, Adr. t. Lieafelt [1492-

1505J. 8«, 156 Fol. (A«. b«. e,

D—6«, A-M«), 21 Ub. — Co-

pinger II» 8141-. - Proctor Iir, 73.

VerdoD.

884. Pari«, Phil. Pigpachet für Simoo

TMtro» 1488 [1488, eigentUeh

1488-1506]. 27. O^t.,8*, 95 Fol.

— Br. V, 1583 f.

894 0. Parip, J[eaii] P[ojtevin| für Sim.

Vostre. 1498, 8». — Ürftsae, Tröaar

VU, 382, (Vgl, Hr. 894.)

88& Pirif, PUl. Pigovehit fir Sitton

Toitr^ 1499 11497—1510], l&Okt..

8*. 92 Fol. - Br. V, 1584.

896* Paris, für Ant.?^rard, 1502. IS.Ang..

8*. 98 Fol. — Qoaritch Cat.llS

(1891). S. 65 f.

897. Paris, Phil. Pigoochet fQr Simon

YoflN[t508-20J. 8», 182 Fol.—
— Br. V, 1587.

898. Paria, fSr Sim. Vostro [1515—80],

gr. 8« (a, b«, c«, d-i» k', ä, ß.

i». ö«), 30 lin. — Al^, 8. 408. -
Br. Y, 1507.

WlRdtthil«.

«99. Daventriae, Rieh. Pafraet, 1497.

16«, 104 Fol., 17 lio. — Copinger

II, 8144.

20 lin. — Br. Ma. — Copiogor II.

8189. - Camp. 8. 275.

908. Extra maroB SchoenhoTen ^Mönche)

in den Hera, 1503. 8-, 120 fol.

(a-p*) 2U lin. (Vgl. Nr. 901.1

904. Extra mproa Schoenhoviae (MOncbe)

ftt 4oii Horn« mq, a». 188 M.
(«» c d—I*), 20 lin. — Br. Hm,

Beoedictiner.

904 a. Annesiaci, Fran(;. Fomard. Ifi43,

16« — Grase, Treaor VII, 367.

905. Paiit, Jolaado Bonhonme, 1544»

16*. — Br. V 1626.

906. Paria, Jolande Bonhomme (Witwe

Th. Kerver), 1546 (1545, Dec),

[1546- 69], 8», (a-8«>, 27 lio. —
Ales S. 471. — Äep. 1896/97,.

Nr. 6621.

Carmellter.

907. Oont, Am. de Kejsere. ca. 1487,.

80. — Copinger II 8055.

908. Ljon, San Busignan Gurguni, 1516,

18. Mai. kl. 8', 96 fol. - Cat.

FB. Hai 1870, 8. 145. - Br.

T 1675 f., Soppl. 1 621. — CriMO,

Ti^Mf VII, 868. (Vgl. Nr 909.)

909. Lyon, B. Leacayer. 1516,8», 96 fol.

(a-m"). — Br. Mm. (Vgl. Üt, 908.)

Ctrtliliter.

910. Paria, Th. Kerrer, 1509. 8«. - Br.

V 1621.— Grässe. Tröaor VU,367..

910 a. Paria, Witwe Th. Xerver 1527.

5. Juli, 8». — Panier VII, 105.

1610.

911.

912.

Aagiitlnnr.

900. SchoenhoTen [1500 ?], 8*. 60 Pol

(A* B«, C-B» a-c«), 20 lin. —
Br. Mm.

901. Extra moroi Scoenhoviae (in den

Horn), [M. 1500], 8*, 112 fol.

20 Uo.— Copinger U 8188. (Vgl.

Nr. 008.

902. Extra moros Scuenhoviae (MOnche) 913.

in den Hem, 1500, IV. Id. Mart..

8«, 148 fol. (a-p, a-c». d*;

CisterolMttr.

Paris. Nie. Hygroan fQr Sim. Vottro

0. J.. gr. 8«, 104 fol. (a—n*). —
Rep. 1896/97, Nr. 8281.

Paris, Jolande Bonhomme, 1553,

8^. — Br. Mm,

Dominicaner.

Paria, für Sim. Voatre [1515?]..

[1513-80], 80. 120 foL (»-pS..

26 lin. — Br. Mm.
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i>14; Ptrit, Witwe Tb. Kerrer, 1529,

11. Mira. 8», (a—T«), 25 lin. -
Aleg S 522. — Br. V 1685. (Vgl.

Nr. 915.)

-M5. Paris. Witwe Th. Kerver, 1529,

11. Min, 8«, 176 fol. (A—T*). -
Br. Mm. (YgL Nr. 914.)

•916. Paria, Witwe Th. Kerver, 1542.

26. Sept.. 8», 192 fol. (A X,

A-C*J. 22 lin. - Ales S. 523.

— Br. V 1685. — Rep. 1894,95,

Sp. 557. — Br. Mm.
^17. Mwdei, in «odibat Patii Oehirt«,

1567, 20. Apr., 4% 89 fol. — Br.

111 804. — OrilM«, Tr4ior VHI,

872.

PrlMMtlrtteatar.

-91)?. Paris, für Siin. ?Mtn, 1506.

26. HiR, 8«. 128 foL — Br. Sappl.

I 603.

In anderen Spraobeo

:

Deutsch.

di9. Zu Cleiaen iioja ^Kircbheim),

Mar«. Beinbard, 1491, 8», 186 fol.

(a~f, A-J«), 21 lin. ^ Br. Mm.
— Proctor 8210. — Br. Sappl.

I 620. — CopiDger II 3125.

Griechisch.

-920. Hagenau. Thom. Ausbelmos, [1517?]

Jan. 16^, 112 fol. (a-o«), 14 Un.—
Br. Mm. — Orisse, Tr^or VII,

880. — Br. III 804 ( : 32-').

^21. Rom, Zach. Callierges, [1515?], 32«,

144 fol. va-8«) IH lin. — Br. Mm.
922. Venedig, Aldus, 1497, 5 Dez . 16«,

112 fol. (a-x«). 14 Un. - Br.

Mm. — Bm. I 9. 86. — Bep.

1894, Sp. 484. ^ Br. III 804. -
Hain 8830. — Proctor 5560. —
Finnin - Didot. Aide Manoce.

Taris, 1875. S. 92. — Quarit.-h Cat.

llö, 1.^91, S. 73. — La Biblioülia

IV, 278.

Venedig, Aldos, 1605, Jali. 82«.

160 fol. (a-ttl), 18 lin. — Br.

Mm. — Br. III 304. - Reo. I

116.— Firmin Didot, Aide Manace.

Paris. 1875, S. 277. — Grüse,

Tresor VII, 380. - Panier VIU,

877, 311.

924. TAbiagen, Thom. Anshelmiu, 1514,

16«, 112 fol. (ai-o«), 14 lin. -
Br. Mm. — Br. Sappl. I 6961

925. Coiu, EuchariosCerricoraas (Hirsch«

horii), 1517, 8. Okt., 12«. -
Firmin — Didot, Aide Manace.

Paris, 1875. S. 593.

926. lonvaia. Th. Marlene, 1517, 16*.

III fol. — Finnln-Didot, Aide

Mannce. Paris 1875. S. 600.

927. Hagenau, Thom. Anshelmas. 1518.

16\ III fol. (a-o«), 14 lin. -
Br. Mm. — Panzer VIII. 85. 147.

928. Florenz. Haer. Phil. GiuiiU, 1520.

82*, 160. foL (a-Q«). Br. Mm.
929. Yenodig, Andr. Torresaiii, 1520.

— Bemoni. Torrosani. Milane

1890. Nr. 262.

930. Venedig, Aldus. 1521. Juni. 32\

160 fol. — KeD. I S. 221. — Br.

III 304.— Panier VIII, 467, 107S.

981. Paris, Pierre Yido«e Ar Jean de

Btye. 1522, 8*. — Cat. FD. Mai

1879. S. 143.

931 a. Paria. Pierre Vidoue fnr Guill.

Godard 1523. kl. 8". 92 FoL —
Grässe, Tresor VII, 378.

931 b. Antwerpen, Mart Caesar 1528.

Not. 12«. — Panier VI, IS, 105.

982. Paris, Gilles Gormont, 1528» 82%

107+1 foL — Br. Sappl. I 626.

932 a. Hagenau. Joh. Secer. 1528, 16».

~ Panzer VII, 101, 271.

932 b. Venedig. Haeredes Aldi Manatü

et Andrea Ainlani 1529. Okt 16*.

160 Fol. — Grisse, Trdsor VII,

880.

933. Paris, Jean Boignj, 1588, 16*. —
Br. Mm.

934. Paris. Chri.^tian Wechel, 1530,16%

87 fol. — Br. Mm.
985. P»ris« Franc Stepbanns. 1543. 16*.

95 foL — Br. Mm.
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-986. Pftrit, Jae. Bogftrd; 3545. 16«, 176

fol. — Br. Mm.
-987. pMris, Mich. Fezandat, 1547, IBß,

188 fo). — Br. Mm.
Paris. Jac. Da Puys, 1549, 16«,

1Ö4 fol. — Br. Mm. — Qr&ase,

Tr4MMr VII, 879.

989. PaiU. GaUl. Mwliii, 1654» 16*. —
Br. Suppl. I 625.^ Paris, Beo. Prevot, 1559» 16* 206
fol. — Br, Mm.

^1. Parii, Hierou. de Marnef. 1585, 16»,

191 fol. — Br. Mm.

IMiMlMb.

942. y«Dedig. G. Giolito de' Ferrari.

157a m — Br. Sappl. I 627.

1M2 1. YeDedif, Gabr. 6i«]ito d«*F«muri.

1572. 13»,— GriMer, Tritot VII,

382. '

Holländisch. VlaeMlMb. fietijdei.

1M8. Delft [ü. Eckert r. Homberfltb] [ea.

1 490J, b«, 120 foU 17 Ud.— CMop.
S. 230.

944. Lejrdeu v. Dr.[1515 2], S«. — Br. Mm.
W, Puia, Th. Karrer, 29. Jan., 8°,

124 fol. (A-Q). - Br. Um.
946. J>em, [Jac. Tan der Moot], 1480,

8. Apr., 40, 190 fol.. 21. Un.

Camp. S. 229. — Qr&iio^ Trtfm
III, 77.

947. Brüssel, Fratres Yitae Comm., 1480

8», 118 fol., 17 Ha. - Copinger

II 2788.

848. Dolfl, Jacob Jacobszoen v. Moor,

3480. 40, 288 fol. (12 fol., A«.

a--i«. j«. »a-ff«) 211». — Br.

Mm.
949. Delft, [Jac. Tan der MeerJ. 1484

19. Jol.. 4*. 216 foL, 21 Un.

Camp. 8. 289. — Giisae, Tresor

III, 77. VII, 380.

850. Hasselt [Peregr. Bermentlo]. 1488,

S\ 156 fol. (A, a-s), 19 lin. —
. Copinger II 2724. — Camp. S.

230. — GriUse, Tr^aor YII, ^^\).

851. Delft, Chr. Saellaart, 1480-91. 8».

120 FoL, 17 lin. — Copinger II,

8782.

952. Antwerpen, Ger. Leen, 1491, 8«,

154 Fol. (a, b, a-r», s«), 21 lin.

— Br. Mm. — Copinger II. 2725.

953. Antwerpen, Adr. v. LiesTelt, 1494,

8», (a—e).— Copinger II, 8788.—
. Camp. & 280.

958 a. Lejden. Hugo JanszoofiTa» Woer-

den, 1494, 10. Dez., (1495, 12. Jan.),

8°. 2 tom., Ö9+71 Fol. — Grässe,

Tresor VII. 830. (Vgl. iNr. 954.)

954. Leydeo, Hago Janszoon ran Woerden,

1484, 10. Des., 8«, 186 Pol„

19 lin. — Camp. S. 880 f. —
Griaat, Trdsor VII, 77.

955. Antwerpen, Godefr. Bac. 1495, 16«»,

64 Kol., 14 lin. — Copinger II,

2720. — Camp.

956. Antwerpen, Adr. t. LietTelt, 1495.

29. Jol., 8». 152 Fol., 81 lin.

— Copinger II, 8727. ^ Camp.

S. 281 1 — Oriaae, Tr^eor YII.

880.

957. Leyden. Hago Janszoon vanWoerden,

. 1495, 12. Jan., b\ 184 Fol., 20 bia

19 lin. — Camp. 8. 281. — Pan-

aer, I. 471, 7. — Hain 7765.

858. Oonde, ex domo fratrum. 1^,
— 20. Apr., 8«, 160 Pol., 18 lin.

. Camp. S. 282. — Hain 7766. —
Panzer I. 445, 40. — GrAaae,

Tresor \ II, 330.

959. Seoenhoren, Canonici von J3t

Miehael, 1496, 5. Okt, 8M18 Fol,

80 Un. — Copinger II, 2728.

960. Paris, Jean Hygman u. W. Hopyl

für Will. Houtmaert in Antwerpen,

1497 [149« -15181. .S'\ 164 Fol.

(16 Fol., a—g, A-I>-, K'O, F«,

G-L*, M«), 81 lin. — Br. Um.
~ Copinger II, 8128. — Caat
S. 420. — Proctor 8188.

961. Leyden [Hugo Janszoon van

Woerden] 1497. 6^ 180 Fol.,

20 lin. - Camp. S. 232 f. - Br.

Mm. — Hain 7767. — Panzer I,
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47t 11. — Copiogtr U, 8124

(184 Foiy.^ Grim, Trtfaor Tll.

830.

&62. Delft. Henr. Eckert t. Homberch.

im 8«. — ropiuger II, 2729.

•-r Camp. S. 23^. — Grftue,

THior TU. 880.

968. DaUL Hwr. lekert v«d Hom-
berch. 1498. 8«, -. Camp. 8. 288.

— Panxer I, 374, 59. — Hain

7769. — GrU«e, Tresor, Vif, 830.

984. Lcydeu \H. Janszooo] 1498, 20 lio.,

— Proctor III, 45. — Copinger

II, 9780.

905. Aitwwpen [A4ruoB tm LiMTelt]

1498. 8*. Camp. S. 288. ->PuiMr I,

18, 88. - Hain 7768.

966. Baten Sco«nhoven inden Hern

[Mönche von S. Michel] 1498.

28. Marz, Ü^, 156 Fol., 20 Um.

Bain 7761. 7769L ~ Cunp. S.

SB8. — Ptttw IV., 69. 619; 891.

967. Paria, Tb. Kerver, 1500, 12. dach in

gporkellp, so. 124 Fol,, 25 lin. —
Cepinger II, 2782. — Grftwe.

Tresor III, 77.

967 a. Paris, Wolfg. Hopjl, 1500. 10.

Sept.. 8^ 141 FoL — GriMe,

IMaor Yll. 880.

968. Leyden [Ha^o Janszoon van

Woerden], 1500, 8«, 166 Fol.

(b— p, b— e, aa—cc), 20 lin. —
Camp. S. 284. — Copinger II,

2731.

969. Ooada. Collafli* broodMi, 1508.

16». 100 FoL - BoMotlMl Cat. 7.

1902. S. 109. — Grin«. Tr^or
VIT. 330.

970. Pari», Th. Kerver, 1509, 8». 124 Fol.

(a- q). — Br. Mm. — Br. V, 1621.

ürftaae, Trösor VII, 330 ; 889.

971. FMrit,W«lfg. Hopjl. 1510. la Sept.

8>. Br. V. 1669.

972. Paris, Th. Kerfer, 1516, 8«, —
Panxei VXll. 83. 880 . — Br. V.

1621.

973. Paris, Franj, Regnault [151Ö—30j,

8«, 120 Fol. (A-P»), 26 lin. —

Br. 1658. — QfiiM^ Metr
VII, 882.

974. Pari«, Th. Kerror. 1522, 8», 186 Fol.

(.4 - R !.— Br. Mm. — Paowr VIU^
79. 1334. — Br. V. 1621.

974 a. Paria, Witwe Tb. Kerver. 1525.

4«. — Praier VItl. 92. 1478.

975. Ptrii. Witvt Th. Kmr, 1538^

10. Mär«, 8« 138 Fol. (A -K«).

25 lin. — A\h» S. 296. — Br.

Hm. — GriM«. Tr^r ?II. 880.

076. Paria [GaiU. Oodard Ar Sin.

Yoitr« fl 0. J.» 8*. — Br. StippL

I, 612.

977. Paris, Nie. Bygmia für Siui. Vostrf

[ca. 1510]. W. 8«, 120 Fol. —
Br. Sappl. I. 612. — Cat. FD,
Mai 1879, S. 123 f. (ca loul).

(Vgl. Nr. 97&}

978. Paria, Nia. Hygaaan I8r SUa.
Vostre '151ö?\ 8», 12s Fol.

(a-r«i. — Hr. Mm. fVgl. Nr. 977 1.

979. Vaieocia, Peter Hagenbacb und
Leonh. Hotz für Jacobos de Villa,

1494, 21. Febr.. 4«, 192 PoL —
Br. SappL I. 690. — Copingor

8126.

980. Paris, 1495, 8*. — Hain 8861.

981. Paris. Nie. Hypmann für Sim.

Vostre [1495- ], kl. 8«. 96 Fol.

— Maittairel599. — Br. V.— 1579.

982. Paria.far Sim. Voefcre, 1499,20. Not..

4«. 119 Fol. ~ Br. V, 1581

988. Paria. Nardaaa Brvo. ISOOl ia.Fabr,,

8». 124 Fol. — Br. V. 1667.

984. Paris, Th. Kerrer, 1502. 80. Apr.

kl. ö«. 136 Fol. (a—r). — Br.

Sappl. I, 615 f.

985. Paria. Th. Kerrer. 1507. 9. Aug.,

8*. 186 FoL («.-Ii), 25 liD.

Br. Mm.
986. Paris, für Sim. Vostre. 1507,

20. Sept.. 8» (a-p«, q«), 27.Ua.
— XUs Sappl. S. 19.

987. Paris, Tb. Kerror, 1527, 8«. —
Panier XI. 491. - Br. V, 1625.
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Paris, Th. Kerrcr, 1529, 8°, 138 Fol.

(A-R). - Br. Soppl. I, ei6.

Grässe, Trd«or VII, 382.

9»9. Paris, Guill. Merlin, 1546, 16*,

184 Fol. ^ Br. Mm.
'MO. Ljon, Ifiee Boohomroe fSr Gnill.

BoTille, 1551, 8», 8 + 203 Fol.

- Br.V, 1676. -Br. Hrn. - Cat
FD, Mai 1879, 8. 144 f. — Cat

* B. 8. 49. ^ Qiina, TNaor VII.

982.

991. Lyon, 1555, W, 284 Fol. ^ Br.

Mni.

991 a. Lyon; Jean Fradin, 1555. 4. Jan.

16«. — Gräss«, Träsor VII, 382.

(Vgl. Nr. 991.)

992. Lyon. Pierre Fradin fQr Jac. Giunta

Ha«r., 1560. kl. 16*, 223 Fol..

Cai FD, 1888, Nr. 67. - Br. V,
.

1676 1 — Br. Hm. — B. VI,

299. - Cat FD, Jnni 180S,

S.65t

lmA\9M mu dM Ubrtm d'k»iiraa für Bon ud oliM Aag«]^« d«r
DiöOM«.

I. Verleforv«naieJMi«.

•OarmaiB Aaabat. Nr. 470.

Ch. Ängelier. Nr. 782.

Jean Barbier. Nr. 497,

Balth. Beilere. Nr. 802 a.

Jolande Bonhomme. V: Witwe Tiiiel-

man Kerrer.

Ifalhiaa BoBfaomma. Nr. 757. 776.

MasdalaiM Bonietfea» V: Witwa Fraafoi«

Regnanlt.

Jean de Brye. Nr. 246. 217 248. 585.

585 a, 622. 623. 683. 648. 649. 656. 660.

"Witwe Jean de Brje. Nr. 665. 666.

668. 773.

Fr. Bjr«kaiaBi Mr. 621 a.

Martin Caeaar. Nr. 69&

Antoine Caillaut. Nr. 249. 307. 334.

Reginald A Claude Calderioi. Nr. 760.

T.^on Cayellat. Nr. 796 ».

Rübin Challot. Nr. 349.

Ant. Chappiel. Nr. 250.

8iM GoBiiaB. Nr.669. 728a. 747. 748.

751.

PluUppa Coste. Nr. 251.

Löger Delas. Nr. H03.

Jean Da Pr^. Nr. 252. 253. 294 a. 296.

302. 808. 827. 335. 362 a. 431. 498.

JacqocB Du Puy. Nr. 761.

L. figmoadl Nr. 657.

•GniU. EnalaM. Nr. 864. 255. 976. 991.

. 992. 400. 486. 499. 441. 489. 686a. 594.

589. 548. 558. 586. 596. 600.621. 624.

630. 682. 687.

Abraham Faber. Nr. 804.

Michel Fezandat. Nr. 758.

Jacobaa Gazellus. Nr. 752.

Ulriah Oerinf? & Berthold Kembult.

Nr. 958. 960.

Luc. Anton Ginnte. Nr. 255 a.

Jac. Ginnta Haer. Nr. 772.

Guillaume Godard. Nr. 256. 564. 566 a.

594. 602-fi04. 612-616. 625. 634.

635. Ö57 a. 6G3. 669 a. 706 a. 707. 71».

Bobertin Granjoo. Nr. 778.

Johann Hamnan genannt Hort»^.
Nr. 418.

G. Hardoayn. Nr. 645. 727. 790. 785.

73>^. 739.

Gerinain Hardooyn. Nr. 2.57-250 a. ."^SQ.

390. 400 a. 450. 451. 470 a, 4^4. 4^7 a.

506. 510. 512. 512 a. 513. 561. 567. 568.

58na. 599. 605. 686. 686 a. 696. 699.

640. 650. 651. 656 a. 658. 660 a. 661.

661a. 667. 670-674. 679.681. 685—
690. 604- 6't7. 701-703. 706 h. 709 a.

710. 714.714a. 715. 717. 720—723. 726.

728. 731. 733. 734. 736. 737. 752 a.

Witwe Gerinain Hardonjm. Nr. 740. 750.

GiUoa (GUIet) Hardoayn. Mr. 260-264 n.

887. 996. 442. 452. 486-488. 498-494.

514. 544. 546-548 556. 558 a.



562 a. 569. 570. 580. 5S7. 588. 595.

595 a. 606. 607. 610. 616-619. 267.

62b. 646. 652. 653. 713. -

Gill« M GwmaiB Bwdovjn. Nr. 965.

2M. 458-45«. 501. 580. 581. 545.

571. 572. 581. 596. 597. 641.

Jean Hnrdouyn. Nr. 755.

George Herolt. Nr. 267.

Martin Jaqain Nr. 799 a. 801 a.

Etifone Jehaunot. Nr. 268. 386. 397.

Adt Kcyter« Nr. 909 a.

JaequM KtTTM, Nr. 705. 708. 789—791.

796.

Thielman Kerver. Nr. 269. 882 a. 383. 885.

894. 898. 401. 413. 416. 417. 419. 429.

432. 487. 448. 401. 479 a. 489 a 495.

502. 505 a. 508. 509. 511. 515. 517.

518. 519 «. 580. 591. 598. 590. 597.

585. 540. 557. 559. 508. 565. 574-
576. 57^. r)83. 592. 600 a. 609. 629.

631. 638. 642-044. 059; —088. 718.

764. 775. 787.

Witwe Tliielman Kerver. Nr. 658 a. 662.

668 a. 699. 708. 716. 758. 754. 769. 774.

QuUanmtt de La Noiie. Nr. 801. 809.

Jmd Leeoq. Nr. 798. 800.

(iherardus Lcea Nr. 330.

Jean Le Marchant. Nr. 729.

(iuillaume Le Kouge. Nr. 270.271.293.

833 a. 560.

Pierre Le Bonge n. Tincent Conmin.
Nr. 844.

Adriaen Liesveit. Nr, 361.

Gaillaume Maillet. Nr. 781.

Olivier Mallard (MaUUrd). Nr. 74L 742.

745.

Rob. Mallard. Nr. 799.

Aldttt Manntina a. Andreas de Asnla.

Nr. 705.

Marnef Nr. 271 a.

Engoilbert u. Geofroy de Marnel. Nr.

27.^. ,309. 338,

Geofroy de Marnef. Nr. 272. 331. 347.

847 a. 350. 356.

Jerome de Hamef n. Witwe Gaillanme

CaTelUt. Nr. 797.

Gaillaume Merlin. Nr. 278 a. 750. 759.

772. 794.

Matthias Moravas. Nr. 294.

Henr. Petrus. Nr. 724.

Jean Petjt. Nr. 675. 732.

Unrent Piiilippe. Nr. 851. 852. 857.

Philippe Pigonnliet Nr..974w 775.8IO-
8l8. 840. 845. 359. 865. 426. 464. 499.

Christoph Plantin. Nr. 784—786. 792. 793.

Jean Pojtevin. Nr. 406. 407. 420. 481.

427. 490.

Jeau Pjcbore u. ßemjr de L'Äistre. Nr.

899. 481. 500.

Pratt9ois Begnanlt Nr. 082. 795. 7160^

Witwe FraD(joi8 Regnault. Nr. 763. 766.

Marcus K'einhard. Nr. 275 a. 276. 336. 33S.

Gilles Kemacle. Xr. 402. 434. 43d a. 457.

458. 465. 467. 48u. 4ö3. 504. 505. 507.

Witwe Pierre Kicuart. Nr. 7b8.

Pierre Rofirt. Nr. 004.

Jean de Boigny. Nr. 707.

Guillanme Rorille. Nr. 762. 76S. 770. 771.

Louis Royer, Nr. 277. 27a 661 b. 665.

660. 668. 795

;
Jean lJuelle. Nr, 746.

Johann SchOnsperger. Nr. 601.

Geofroy Tory. Nr. 070—078. 081-698.

704. 700. 709. 711. 712. 748. 744. 749.

767.

Michel de Vascosan. Nr. 779. 7sO

Antoine Vörard. Nr, 279- 266. 2yi. 394 b.

303. 314-822. 326 a. 329. 832. 337.

369 a. 403. 409. 415. 422 - 424. 435.

488. 440. 444-447. 480. 489. 485. 491.

490. 508. 510. 584. 580^588. 541. 568 a.

Pierre Vidoue. Nr. 680.

Nie. Vivten. Nr. 588. 577. 579. 590.

591 598
SimoD Vostre. Nr. 287. 288. 290. 295.

998-800. 804-800. 828-886. m
849. 843. 845. 848. 858. 854. 889-864.

866. 868-375. 377-382. 884. 388. 389.

404. 405. 408, 409 a. 410-412. 414.

425. 429 a. 430. 433. 448. 459. 460.

462. 463. 46«. 469. 471-479. 483 a.

519. 522. 528. 529. 532. 542. 549-555.

578. 589. 006. 011. 020. 047. 058 a.

054. 055.

Thomas Wesalie. Nr. 582.

i
Georg Wolf n. Tiiielman J^errer. Nr. 428.
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2. AlMMoKOttorUfeHVtnaittliilt.

1467-1507: Nr. 349.

1487- 150ö: iNr. 385.

1487-15SI0: Nr. 887. 488. 486.

t488-lS0S: Nr. 295. 296. 800. 808.

805-326. 342. 845. 346. 353 351

362- 364. 370 372. 374. 375. 37»~3.si.

384. 3b6. m S89. 407. 410. 425.

1488- 1518: Nr. 412.

1489- 1500; Nr. 828. 333. 350.

1490-1506: Nr. 888. 427.

1494-1520: Nr. 888. 894.

1495- 1508: Nr. 367. 369.

1497-1520: Nr.376. .390-392. 899- 404.

416. 417. 429. 436. 457. 467. 480-488.

485. 488. 492—495. 507—509.

1500-1520: Nr. 450-456.

1500-1581: Nr. 466.

1501-1580: Nr. .450. 468. 464.

1502- ? : Nr. 470. 470 a. 473. 476.

1502-1520: Nr. 469. 471. 472. 475.

477-479.

1502-1580: Nr. 474.

1508—1520: Nr. 490. 491. 516. 526. 587.

588. 541. 566.

1504—1519: Kr. 500 a.

1504—1520: Nr. 501.

1505—1520: Nr. 50t;.

1505- 1525: Nr. 512. 512«. 513.

1506- 1520: Nr. 519.

1506-1521; Nr. 503.

1506—1580: Nr. 515. 520. 521. 526. 557.

574. 576. 598.

1507—1520: Nr. -.30. 581.

1507-1526: Nr. 532.

1507—1527: Nr. 522 529.

1508- ? : Nr. 542.

1508—1512; Nr. 545. 546. 547.

1506-1520: Nr. 548. 556.

1506-1525: Nr. 591.

1508- 1527: Nr. 534. 548.

1509—1520: Nr. 562 a.

1508-152&: Nr. 549 - 555.

1509- 1524: Nr. 561. 562. •

1510- ? : Nr. 569.

1510—1620: Nr. 572.

1510-1525: Nr. 568.

1510- 1530: Nr. 566 a. 567. 570. 571..

578.

1511-1821: Nr. 580.

1611—1530: Nr. 581. 582.

1512 -1523: Nr. 585 a. 587.

1512- 1524: Nr. 586». 588.

1512-1527: Nr. 586. 600.

1512- 1530; Nr. 5ö9.
.

1518-1882: Nr. 484.

1518—1528: Nr. 594.

1513- 1525: Nr. 590 598.

1613-1527: Nr. 596. 599. -

- 1513-1529: Nr. 595.

1513—1580: Nr. 595 a. 597.

1514— 1527: Nr. 605.

1514-lS89:Nr, 606. 607.

1514- 1580: Nr. 608-604. 608.

1515-1625: Nr. 617.

1515- 1580: Nr. 612-616. 618- 6i0.

1516- 1527 :Nr. 622. 623.

1516-1530: Nr. 621. 624. 625. 627. 628.

1516-1588; Nr. 626.

1516-1541: Nr. 680«.

1517—1525: Nr. 686.

1617—1527 : Nr. 633. 684.

1517- 1528: Nr. 685. .

' 1518— 1525: Nr, 640.

1518- 1532: Nr. ti39. 641.

1519-1588: Nr. 644. 718.

1520-1580: Nr. 662. 658.

1580—1581: Nr. 646. 640.

1880-1582: Nr. 650. 651.

1520- 1536: Nr. 654. 655.

1521— ? : Nr. 658.

1521-1533: Nr. 657, 657 a. :

1521—15;i6 : Nr. 656.

1522-1584: Nr. 661. 661a.

1588—1586: Nr. 650.

1582^1538 : Nr. 660.

1522— 1544: Nr. «.61 b.

1523- 1533: Nr. 665. 666, 668.

1523-1537 : Nr. 667.

1523- 1545: Nr. 664.

1623-1551: Nr. 677.

1524—1588: Nr. 668.

1524-1587: Nr. 672-674.
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1524-1538: Nr.

1525-1536 :hr.

1926—1587: Nr.

1526-1541: Nr.

15M-1542:Nr.
1526-154«: Nr.

1527-1541 : Nr.

1527- 1545: Nr.

1528-1540: Nr.

1588-1548: Nr.

1528—1545: Nr.

1529—1536: Nr.

1530-1547: Nr.

1531- 1546: Nr.

1531- 1560: Nr.

1532- ? : Nr.

1582-1545: Nr.

1584-1546: Nr.

1534-1552: Nr.

1536—1546: Nr.

1536-1548: Nr.

1538—1555: Kr.

675.

679. 681.

687. 688.

682.

695-697.

694. .

703.

706.

701. 703.

706 a.

707. .

710.

709. 712.

714 a.

714. 715.

719. 720.

721-728.

728. .

727.

733.

1539-

1539-

1589-

1540<

1542-

IBIS-

ISIS-

1543-

1544-

1546-

1549-

1549-

1549-

1550-

1556-

1556-

1558-

1571-

1580-

1584 -

1595-

-1554: Nr.

-1555; Nr.

-1560: Nr.

-1555: Nr.

-1578: Nr.

-1550: Nr.

-1562: Nr.

-1568: Nr.

-1552: Nr.

•1562: Nr.

1556: Nr.

-1561 : Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

-1574

-1570

-1563

1572: Nr.

-1574: Nr.

1582: Nr.

-1589: Nr.

1594: Nr.

1614; Nr.

736. 737,

735.

784.

788. .

744. .

745.

750.

748.

752 a.

755. .

764.

768. 766.

760.

768.

775. .

778.

776^

795.

798.

799 a..

802a. .

14 Zdlm: Nr. 60t.

16 Zeilen: Nr. 257. 294.

19 Zeilen: Nr. 858.

20 Zeilen: Nr. 281. 793.

21 Zeilen: Nr. 252. 312. 338. 855. 362 a.

867. 479. 529. 704.

-21—28 Zeilm: Nr. 275». 888.

22 Zeilon: Nr. 428. 442. 445. 452. 465
482. 488. 507. 515. 520. 584.

22-25 Zeilen: Nr. 802^
23 Zeilen: Nr. 8S5. 85U 352. 857, 478.

b23. 753.

24 Ztilra: Nr. 811. 840. 845. 572. 605.

642. 657. 697.

25 Zeilen: Nr. 247. 809. 846. 860. 854.

m. 393. 427. 519. 527. 628. 664.

3. ZattM-Veneloliilt.

28 ZeUwi: Nr. 280. 282. 844. 407. 4».

581. 599. 627. 666.

29 Zeilen: Nr. 256. 271. 317. 820. 400.

429. 455. 457. 467 . 480. 506. ML
574. 577. 614. 650. 656.

29-31 Zeilen: Nr. 553.

80 Zeilen: Nr. 307. 3:.3. 474. 534. 5^.

570. 586. 600. 606. 607. 618. 61».

640. 652. 709.

31 Zeilen: Nr. 481. 487. 488. o21.

32 Zeilen: Nr. 391. 416. 417. 419. 44a

475. 5871. 588. 541.

88 Z«il«n: Nr. 808. 816. 876. 887-m
896. 402. 410. 411, 425. 492. 561.

562. 596. 677.

84 Zeilen: Nr. 261.26 Zeilen: Nr. 246. 305. 362. 869. 370

373. 378. 378 a. 3H0. 382 b. 384. 35 Zeilen • Nr 327
386. 426. 436. 461. 491. 495. 509. 36 Zeilen: Nr! 395 r,63.

522. 557. 589. 592. 662. 680.
! 37 Zeilen: Nr 2ß.>. 547. 628.

57 ZtUcn: Nr. 278. 296. 297. 815. 874. 44 Zeüeu Nr 493
879. 881. 412. 448. 468. 472. 477.

588.

Dr. ^. Bobattt.
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Über sekwellsebe BibliethekeB.

Rciieethmenuigen.

Der Titt'l mciiH'S Berichtes muß näher bestimmt werden. Dieser ist

von voriilifTfin auf die wi.ssenschaftlichen Bibliotheken Schwedens zu be-

s« hriinken. Und auch dit-su kann ich nicht gleicherweise berücksichtig! n,

.sondern muß vor allen die vier großen wissenschaftlichen Bibliotheken

Schwedens in Betracht ziehen: die Königliche Bibliothek in

S t u c k h u 1 m, die Universitäts-ßibliotheken in ü p p s a 1 a und L u n d,

die Stadtbibliothek in (röte borg
i
Gotenliurg). Diese Aufzählung ging

vnii der Hauptstadt aus, nicht vcn der ältesten und größten Bildiothek des

Landes. Denn diese ist die Universitäts-Bibliothek in Uppsala und ihr reihen

sich nacii dtin Umfange -/.unächst die Königliche Bibliothek, dann die

L'niversitäts-Bibliothek in Lund, endlich die Stadtbibliothek in (idttitor^' an.

Aber auch diese vier Bibliotheken kann ich nicht gleicherweise behandeln,

sondern muß der Königlichen Bibliothek den Vorrang lassen : einmal, weil ich

diese eingebender zu besichtigen Gelegenheit hatte, als die beiden Universitäts-

Bibliotheken (die Stadtbibliothek in Göteborg habe ich nur von außen

gesehen), und dann, weil mir in unserer Hofbibliothek mehr Literatur über

<iie Königliche Bibliotliek zu Gebote stand als über andere schwedische

Bibliotheken. Außerdem ist die besondere Berücksichtigung der Königlichen

.Bibliothek noch durch den Umstand gerechtfertigt, daß diese Bibliothek

die eigentliche Nati<*nalbibhothek Schwedens darstellt, nämlich jene Bibli
i tln k,

worin die schwedische Literatur alter und nener Zeit in größter Vollständigkeit

bewahrt wird. — Für die persönliche Einsichtnahme in die drei genannten

. Bibliotheken in Stockholm, Uppaala und Lnnd bin ich den dortigen Biblio«'

thekaren zn wArmstem Danke verpflichtet. Denn nur ihrer nie veraiegenden

Liebeniwfirdigkeit, GeMJgkeit und Bereitwilligkeit gebflhrt daa Yerdienat,

.•dait meine nun folgenden Uitteilnngen, hei all ihrer UnvollstlDdigkeit in

Einzelheiten, doch auf abaolnte Znverliaaigkeit Anspruch eriieben woUea.

Anf den Anteil der einzelnen schwedischen Bibliothekare an meiner Arbeit

.werde ich noch Im folgenden znrfickkommen.

Einkitnngsweise sei mir gestattet, zn erwftfanen, wie ich nach

Schweden kam.

Durch die außerordentliche Güte meines hochverehrten Chefs, des

Direktors der Hofbibliothek, Herrn Hnfrates Prof. Dr. Josef Hitter v.

Karabacek, suwit- durch das W(»)ilwwll<n des huht-n 01)erstkämmererauites

Sr. Majestät wurde mir nn SHUinicr I!>0 1 im Aiisrblusse an die sechs-

wöchentlichen Biblioth. k.-^ferien noch ein besonderer Urlaub von drei Wochen

bewilligt, zu dem Zwecke der Verwirklichaug eines längst gehegten Traumes,

4
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zur Avsffiliniiig ^«r Beise nadi den skaodiiMTisdieii Lindem, mit dem
ßprachen lud LHeratoreD ich mich seit JahixelmteD innig besdiiftigt baftt.

Hit Genebmigang meines Chefe wflblte ich den Monat Angut 1904 fir

nttne Reife naefa den Korden und macbte mir llir meinen drtiwOcheiitlidiei

Anfentbalt anf abandinaTiacbem Bodeq folgenden genau einzubaltenden

Beieeplan

:

Von Wien ober Dresden nnd Berlin nach Swinemflnde mit i«t

Kiseiiliahn. Von d<»rt mit dem Dampfer „Odin" nach GAhr»»n anf Rügtn

und weiter mit dem I>ain)»l'er ,Arkona" nach Saünit/; uuf Rrii^»^n. Hier

Einschiflfung auf dem jiriuhtigen Sahmdampfer .Imperator* zur Seefahrt

quer über die Otetseo nach Trelleborg:, der sü'Uich^teii Stadt Schwe.i.-n?.

Dann gleich weiter mit dem Zuge nach Malmö, der drittgrößten Si,t ii

Schwedens. Von Malmu mit der Eisenbahn nach der Universitätsstadt Lund

und wi<'d»r zurück nach Malmu. Nun über den Sund mit dem Dampfschiff

luuh K"p<nliaj?en und \>>]\ der dänischen Hauptstadt mit der Ei^enbahu

nach HeLsiiijj'or, und von hi^r auf der „Dampffahre", im Zuge und auf

der Seo zugleich, nl'fr d»'n Örosund nach Heisingborg an der Westkäst*

Srhwedens. Lftngt; du i weiter mit dem Zuge über Varberg nach Göteborg.

Von Göteborg mit der Eisenbahn nach Trollhätta (oder TroUhättan) — so

heißen sowohl die bi'nibint*'ii Wasserfälle als das daranliegende Dorf. Von

Tro]lli;itta wieder /urück nach Grtt>'borg und von da mit der Eisenbahn

nach Kristiania. V«'ii Kristiania mit der Eisenbahn nach N. 0. über

Charlottenberg nach Stockholm. Von hier mit dem Zusje nach der ältesten

.'^chwedi8che^l Universitätsstadt Uppsala und wieder zurück nach Stockhelm.

Endlich v«>n Stockholm iu lostündiger Eil/ngsfahrt zurück nach MalmiS

mid weiter nach IVellebörg, und von hier auf dem schwedischen Raddampfer

..Svea* wieder über die Ostsee nach SaßniU. Von den drei Wochen in

Sltandinavien habe ich zehn Tage in Schweden zugebracht nnd in dieser

bur/en Zt'it die drei größt^'U Städte des Landes: Stockholm, Göteborg

und MalmÖ, dann .Ii.- zwei alten Universitätsstädte Uppsala und Lund, ferner

den vielbesuchten Seebadeort Varberg, endlich ein ganz kleines schwedischeo

Darf im Her/en der skandinavischen Halbinsel, Charlottenberg (an der

schwediscb*norwegischen Grense) gesehen. Sine wenn aaeb noch so kane

Schilderung der eigenartigen Landesnatnr Schwedens mnB tcb BirTersagen. &
m^ge mir nnr gestattet sein» anf swei der besten neueren Bciaeweibe ibir

Schweden hier in verweisen: Egon Z Oller» Schweden, Land und Tolk

(Lindau 1882) und Louis Pas sarge, Schweden, Fabrtm in Scbwedn*

besonders in Xordschweden und Lappland ^Berlin 1897). Inda« kann

mich nicht enthalten, meinen Eindruck tou den Bewobaem Scbvedeos in

aller Kürze hier wiederzugeben: ich habe wibrend UNinaa lebatigigeA
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Aufenthalt»?« in Schweden nur «lurchaiis sympathisrhi. liebenswürdige,

g'ebildett' und streng reclitliclie Manschen gefunden. Insbesondere muß die

Züvorkoniiufnlieit der Schweden tr'g'n Fr«'mde, ihre Gastfreundschaft im

"Weitesten Sinne, ihre Gefälligkeit in jeder Hinsicht hervorgehoben wetdi ii.

Dif^se nationalen Eigenschaften des schwedischen Volkes werden mir lür

immer unvergeßlich bleiben. Der Umstand, daß ich durch meine vieljährige

Lektüre schwedischer Bücher mich einigermaßen imstande sah, mit den

Leuten in der Landessprache zn verkehren, berährte das patriotische Hen
der Schweden jederzeit sympathisch. Denn, um dies noch ZU erwAboen,

BOTiel aufrichtige Vaterlandsliebe, solch edlen PatriotisoitU vnd eine so

gediegene Volksbildung, wie in Schweden, dürfte es in keinem zweiten Lande

Europas geben. Da/.u kommt noch die patriarchalische Freiheit, welche

aber mit strengstem Sinn für Ordnung, Becht und Gesetz Hand in Hand

geht Der £6Dig spricht seine Untertanen mit «Da** an. — In grodea

Erstaunen versetzte mich femer die vollkommene BeherrschnngdesDeataehenin

Wort und Schrift seitens aller sehwedischen Bibliothekart, mit welchen ich die

Freude hatte, zn verkehrtn. Hieraiit lODfi ich meine Beiseeindracke be-

schließen, an auf mem eigentliches Thema überzugehen.

•

«Schweden kann mit Stolz darauf zurückblicken, was es in der Welt

des Geistes ausgerichtet hat." Dieser Aussprach des dänischen Literarhistorikers

Frederik Winkel Horn, womit dieser in sein^T zum ersten Male d»^utsch

geschriebenen .Geschichte der Literatur des skaiidinavischt-n Xordt ns" dt ii

Abschnitt über die schwedische Literatur besclilieüt, gilt auch für die

schwedischen BiMiüth«»ken

.

Besitzt zwar das kleine Dän»'inark mit seinen 2 Millionen Einwohnern

die größte BibUuthek aller dfi skandinavischen Königreiche (Det st'-re

Kongelige Bibliothek in K»»p<'iihatr*'n), so hat dafür Schweden mit .s< in»'n

über 5 MilHonfu Einwohnern vii-r groß»', alliromt'in wissenschaftliche

Bibliotheken und eine so gr(»ße Anzahl klrinertr Fach- und Volks- sowie

Privatbibliotheken, daß es unser Erstaun^-n erregen muß.

Ich beginne mit der Köniijlichen Hiblinthek (Kungliga biblioteket) in

Stockholm aus den bereits angeführten Gründen. Ihr«" Lag-e ist eine ideale.

Das äußerst zweckentsprechend, durchaus modern im Kechteck erbaute

Bibliotlickssjt'briude erhebt sich im südlichen Teile des schönsten Parkes von

Stockholm, des Humlegarden, im Stadtteile Östermalm, in genau nördlicher

Richtung vom kÖDijjlicli.^n Schlosse. Das </• nwärtige Gebäude wurde aus

vom schwedischen Keichstage bewilligten Staatsmitteln von Professor F.

Q. A. Dahl in den Jahren 1871 — 1877 erbaut, im Herbste 1877 vollendet
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und am 2. Jflnner 1878 erO&ei Die Baakosten beliefon sich auf 928.528

scliwed. Kronen (1 schwed. Krone » 1 österr. Kr. -|- 40 h). Die innen

Siniiditong entspricht allen zeilgemAOen Anfordeningen : eiaemee Magazin-

System mit Teiachiebbaren Bfieherbrettem, elektrische Belenchtang, Zentral*

heizang mittels Heifiwasserröhren. Das Oebftnde hat nnr ein Stockwerk.

In der Mitte des unteren Traktes sind : der Vorraum, das Garderoboziinm^r.

die Ausleihabteilung und neun Arbeitszimmer. Der östliche Seitenraum enthalt

dt'H Ausj'tellungs.saal (vL^iiiiig-ssalen) und den Lesesaal. Dieser ^rliült sein

Tageslicht diircli acht Fenster aul der Xordseite. Er hat 43 Sit/phitze, tur

jeden Leser einen Tisch. Er ist ^cmein>;iiii tui Bücher- und Handschriften-

leser. Über jeden Tisch hängt eine eleklriMhe Lampe, welche nach Bedürfnis

emporge/.cgen oder herabgelassen werden kann. Auf der Ostseite des Lese-

saales ist der Plat?. des die Aufsicht führenden Beamten; bei diesem wenlen

auch die für die weitere Benulz.ung zu reservierenden Bücher abgegeben.

Der Lesesaal enthält auch eine reiche Handbibliothek (I{efprpnsbibli--t'k'

zur freien Benutzung seitens der Leser. Im Souterrain unterhalb des LeN»--

saales befindet sich das Magazin für die schwedischen Zeitungen, weklie

von den Dienern geordnet werden. Ein Aufzug verbindet sowohl das ZeitODgs-

magazin als auch die Ausleihabteilung mit dem oberen Trakt (erster Stock).

Der westliche Teil des unteren Traktes beherbergt in zwei gleich gr- ß-n

Sälen die gesamte schwedische Abteilung. ( Ich muH gleich hier vorgreifend

eine den großen schwedischen Bibliotheken gemeinsame Eigentum lichict'it

erwähnen : ihre Bücherstände — und auch die Handschriften — zerfalleD

io zwei Hauptabteilungen, n&mlich die schwedische und ausländische Abteilang,

wovon später mehr.)

Das ganze obere Stockwerk ist für die ausländische Abteilung bestimmt

— Alle Büchermagazine sind durch eiserne Traversen ni'lirf ich unterteilt,

SO daß kein Bücherregal die Höhe von 2 m überschreitet, eine Einrichtung,

welche das Ausheben und Einstellen der Bächer ungemein erleichtert Kas

snm Bestände der Königlichen Bibliothek.

Nach der Ton dem jetzigen Direktor (5fTerbibliotekarie) der Königlichen

BibUotbek Dr. Erik Wilhelm D ah Igren (seit 1. Oktober 1903 alsNsch-

folger des am 19. Hai 1903 Terstorbenen Direktors Grafen Kari Snoilskyt

des bekannten schwedischen Dichters) gleich nach seinen Amtsantritte Tor-

genommenen Zählung, beziehungsweise Schitznng belief sieh der Bestand der

Königlichen Bibliothek am 81. Dezember 1903 suf nahezu 800.000 Binde

Druckwerke inklusiTs ca. 700 Inkunabebi, daneben fast 11.000 Portefeuilles

(portfö^jer eller kspsler) mit zirka Vi Millionen Broschüren, d. h. nicht

gebundene Druckschrilten von unter 100 Seiten Stärke, undnnd 10.500

Handschriften. In Berfickäichtignng des Zuwachses der Jahrs 1904 und

I
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1905 stellt sicb der gegenwflrtige Bestand der Königlichen Bibüotliek auf

nind 400.000 Bftnde Drockwerke (inklusive Inkunabeln) mit fast 1 Million

Broschfiren nnd ca. 11.000 Handscbriften herans. Dieser Bestand gliedert

sieb wie bei den Unirersit&ts-Bibliotbeken in üppsala nnd Lnnd in drei

Haopteammlnngen : die sebwediscbe Bücbersanunlnng, die anslftndiscbe

Büchersammlnng nnd die Handscfariftensammlnng. Daza kommt noch eine

Landkarten* nnd Enpferstichsammlong. Znr schwedischen Sammlung gehören

1. sftmttiehe in Schweden gedruckte Bflcher; 2. Bfieher schwediseher Ver-

fiisser oder In schwedischer Sprache, welche anfierhalb Schwedens gedrackt

sind ; 8. Bfieher ansUindiscber YerfSuser, welche das schwedische Land nnd

dessen Yerhftltnisse oder einzelne Schweden betreffen ; 4. die altschwedische

Literatnr, die nordische Altertamsknnde nnd Vyfhologie ; 5. alle Bflcher

fiber Finnland oder in finnischer Sprache. — Ein Werk, welches keiner

der fünf angeführten Kategorien angehört, wird der ausländischen Sammlung

zugewiesen.

Was nun tlie Aufstellung der Bücher anbelangt, so bfgfg^nct liier

d*T <>st«'rrt'icliis<-li(' Ribliothpkar »'iiier ihm besonders auffalligen Erscheinung,

die allen größeren seh\vedi;;cb<'n Bibliutlieken '^'•/nifiiKsam ist : li i e It ü b (• r

haben koin^ lokalen Signaturen. In allen Büchorsaniuiluiiirtii ist

die Auf>tellung t-iiif» s y t e m a ti s <• h e, aber jede Sammlung hat, eiit-

spreobeiid ilir^'m BestaiKle, ein bt'SMii,bTes Schema. Die Hauptklas^en beider

Schemata zerfallen je iiafh Bedarf in l'nterklassfn und in jefl^r nicht mehr

unterteilten Abteilung wer.i.-n d;»- ßü-iier alpliab' tssrb nach den Namen des

Verfassers oder, V)ei Aiii'nvinen, nai-ii »bin systt'mu-emAßen Pchlairwoit auf-

gest<'llt. Eine Ausnahme von dieser Aufstellung bibb-n die ein/.flnen Dramen,

web he nicht nach dem Namen des Diditers, sondern alphabetisch nach dem

Schlagwort des Titels aufirestellt werden. An die Stelle der lokalen Signatur- n

(Kastensignataren oder numeri currentes) tritt hier die abgekürzte Bezeichnung

der wisseuschaftlirlien Haoptklasse, beziehungsweise noch Unterklasse, welcher

das ein7<'bt" Burb seinem Inhalte nach angehört. Diese äußerlichen Bezeich-

nungen der Bücher erscheinen auch gleicherweise in den Katalogen, worüber

später noch mehr zn sagen sein wird. Hinsichtlich der Formate werden

Querto, Oktavo und kb in- r«' Fuiuiate ohne Unterscheidung züsammengestellt,

Foliobände unter 50 cm IKdio bilden besondere Serien der Aufstellung,

gewöhnlich unterhalb der kleineren Formate desselben Faches ;
gleicherweise

aoeh größere Folianten über 50 cm Hohe), also insbesondere Atlanten,

dann anch Qoerfoliobinde (Liggande fulio). Am Schlüsse jedes Faches

erscheinen die Broschfiren unter 100 Seiten Stfirke, in Portefeuilles gesammelt

nnd alphabetisch geordnet wie die Bfieher.
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Was die schwedische Sammlung betrifft, so ist es die Haupt-

aufgabe der Königlichen BibIiotli>k <U«sa in größter Vollständigkeit za

erhalten, and in der Tat besitzt auch die genannte Bibliothek die voUstindigstB

Sammlung schwediccher Drucke alter und neuer Zeit. Gemäß dem jetzt

geltenden uBeglement fnr die Königliche Bibliothek'' (Regkmentet f&r Kangl.

biblioteket) vom 9. November 1877 mufl vor allem die schwedische Abteilung

berücksichtigt werden und dürfen deshalb nach § 8 desselben Reglements

Speiialarbeiten «in jenen Wissenschaften, wofSr besondere Bibliotheken m
der Hauptstadt vorbanden sind"» für die anslftndiache Abieflnng nidit

angekauft werden. Als solche Facfawissenscbailen, welche die Kl^niglicbe

Bibliothek nicht m berAcksicbtigen bat, werden dann angeffibrt: Natoi^

Wissenschaften, Medizin, ofBzieUe Statistik, Numismatik, Agrüroltor, Tech-

nologie, Kathematik nnd KriegswissenBchaften. Biiyenigen Wissensebaftti,

welche in der ausländischen Abteilung zu kultivieren sind, sind daher:

Oescbiebte und Biographie im allgemeinen und besonderen, Geogn^bie, and

Beisewerke, Sprachwissenschaft, Eunstgescbichte und Kunstwissenschsft,

schone Idteratur. Zu den Spezialit&ten der anslAndiscben Abteilung der

Königlichen Bibliothek gehOrt die reiche Sammlung Japonica, welche vod

Adolf Erik Freihem v. Nordensk|01d während der Fahrt auf der «Tega*

(1878—1879) fär die Efinigliche Bibliothek erworben wurde — eine der

großartigsten Sammlungen japanischer Druckwerke in Europa.

Das Schema für die wissenschaftliche Aufstellung der schwedisdieB

Abteilung findet sich abgedruckt im Kungl. bibliotekets arsberättelse 1908

(Stockhohn. P. A. Noittedt 1904), S. 29^81. Charakteristisch ist, dal

auch die schwedische Abteilung in zwei Unterabtdlungen zerftUt: 1. die

^Haupisammlnng'' (hufvndsamlingen), 2. «Besondere Sammlungen* (särskilda

8amlingar).Das System derschwedischenAbteilnngsnchtwissenschaftfiche

Gliederung mit rein bibliographisch-praktischen Kücksichten zu verbinden»

So beginnt dif ,H;nii>tsammluiig" mit: Literatur des 16. und 17. Jahr-

huiulfrts. Und dann fulL'-t-n : Bibliographie, Auktionskataloge, Enzyklopädie,

rdlygrapheii (>vir sau'i ii : Polyglotten), scliwedische Literaturgeschiclit«,

allgemeine Litt raturjj^f.schicbtt', Zeitychrilton, Zeitungen, Abhandlungen ge-

lehrter Gesellschaften, Vereinsschriften, Dissertationen. Theologie, schwedische

Eirchencpsrliirlito. allir<^meine Kirch'-ngeschichte, Religiouswissenscbalt,

Philosophie, l'adagcgik uul rntfrrii-htswt'scn . . , dann viel später, den

bisherigen Abteilunir^n kouidiiiicrt: TcgntTiana . . . Schriften in finnischer

Sprache, Leichenreden t tc Die ,,besonderen Sammlungen' enthalt»'!! n. a.:

die schwedische Handbibliuth'jk des Lesesaales (Svenska referensbibU^teket),

die ,Prachtsammlunir'* (d. i. Sammlung von Praclitwerken), die Keichstajjs-

verUaudlungeu, die köuigUcUen YerorduungeUi die biographische iateratar

Digitized by Google



— 65 —

und »Diverse*. Das wissenscliaftlicht- Schema der ausländischen
Abteilang ist von der Ki^nigl. Bibl. separat hcrausgogeben u. d. T.

Ofversigt ofvcr utländska afdelningens uppställuing (Stockhohn 1885). Im
Vurwortt' dazu heißt es u. a. : »Dieses Schema beabsichtii^t nicht, ein

"wissenschaftliches Bibliothekssjrstem aufzastellen, sondern ist eine zum
praktischen Gebrauche ausgeführte Übersicht der gegenwärtigen Bücher-

AufstelluQg. DemgomäO ist die reale Qüederung mehr oder weniger aus-

fährlich, je nachdem der Büchervorrat innerhalb eines Faches größer oder

kleiner ist.* (£8 ist dies derselbe Grundsatz, welcher auch von mir bei

•der Gliederung des Realkataloges der k. k. Hofbibliothek durchgeführt

irorden ist.) Da nun die Kön. Bibl., wie schon erwähnt, nicht alle Wissen«

«cbaften gleichmäßig berücksichtigen kann, so werden jene AYissenschaften,

irelcbe bei Einkäufen prinzipiell anfier Betracht kommAn (die bereits oben

aufgezählten), nicht aoaiiUirlicher nnterteilt Jm Ganzen ist das wissen-

«cbaftUcbe System der anslftndischen Abteilang wdt ansflUiilicher gegliedert,

als jenes der schwadischen Abteilang. Doch wechseln anch hier reale and

formale Eintdlnngsgriinde miteinander ab. Das gansa Sjstem, in der vor-

genannten OfVersigt (8. 5—77) nitgetdlt, hat aach «in alphabetisches

Begister (ebend. 8. 67--82). Die Anlage ist derart, daß in der Mitte

jeder Seite die wissenschaftlichen Hanptklassen, erentoell Unterklassen

nnd weitere Sabdivisionen stehen, links hieron große lateinische Bochstaben

«nd arabische Ziffern die Lokalittten (Sektionen) beselcbnen, worin die den

Torstehenden Hanptklassen, bes. Unterklassen und sonstigen SabdiTisionen

4mgehOrigen Bficher ani|sestellt sind, nnd rechts die abgekürzten

aehwedischen Bezeichnungen für die Hanpt- und Unterklassen besiehongs-

weise Sabdivisionen angeföhrt werden» welche gleichzeitig als Fachsignatoren

(= wissenschaftliche Signataren) fär die Bficher dienen. Ein Beispiel wird

dies klarer machen. Das Schema fBr die anslflndische Abteilang beginnt

mit der Klasse Geschichte (Historiaj, nnd zwar in der nntersten Etage des

«sten Stocks. Diese Ahrt die Lokalbezeichnung G nnd wird darch 1 a,

1 b, 2 a, 2 b n. s. w. in kleinere Sektionen zerteilt, welche zwar im

Schema, nidit aber anf den Bfichem ersichtlich sind. Die Klasse »Geschichte*

(ohne Torangehende Nnmerierung) zerftllt zonAchst in Tier Unterklassen:

1. Allgemeine Geschichte (Allmän), 2. Geschichte der alten Zeit (Gamla

tiden), 8. Geschichte des Mittelalters (Medeltiden), 4. Geschichte der neueren

«nd neuesten Zeit (Nyare tiden). Diesen vier Klassen schließen sich dann

koordiniert und in rein alphabetischer Auiulnuuu'^ lie Spezialgeschichten

der ein/.*lnc'n europäischen Ländi-r au, also: iJaiicuiaik, G. Kiigland,

7. Frankn'icli, 8. Griechenland u. s. w. bis 17. Österreich (Österrike),

welches gemäb dem schwedischen Alphabet zuletzt kommen muß. Als
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18. UiittTklasse frscheiiit anHorhalb des Alphabets; .Tudaft'lk*»! ( Gesdiiobl-*

der Juden), wobei auch auf Theolog^io und Biblisrh»' Goschiclite v^Twiespn

wird. Zuletzt erscheinen gU-ichfalls als koordinierte Unterklassen 19 — 22):

Asien, Afrika, Amerika, Australien. Als BnrhsiiGrnaturen erscheinen, wie

schon angedeutet, nnr die abgekürzten schwediseh*-!! B*'Z(»iebTiTingen der

Haupt- und Unterklassen, beziehungsweise Subdivisionen : innerhalb A\m-r

erfolgt die schon bekannte Aufstellung der Bücher rein alphabetisch nach

dem Autor oder Schlagwort. Dieses wird auf dem Titel unterstrichen.

Beispielsweise bedeutet die Bachsignatur : Hist Garn. Inled. die Haupt-

klasse Geschichte, die Unterklasse derselben ,Alte Geschichte" (Gamla.

tiden), die Sabdivision .Einleitende Schriften* (luledande skrifter). Di»

Unterklassen werden im Schema .mit vorangesetzten römischen Ziflfem, die

weiteren Subdivisionen mit vorangestellten großen lateinischen Buchstaben

angefülirt. T»ie<o Gliederung betrifft nur jene Wissenschaften, welche in d«r

Königlichen Bibliothek vornehmlich berücksichtigt werden. Wo dies nicht

der Fall, werden eventuelle Unterteilongen mar mit Torangestellten arabischea

Ziffern anfgefiihrt. Zum Beispiel beim Seewesen (SjOvIsende) ist nnr folgende

Gliederong: 1. Allgemeines nnd Termischtes (AUmSnt och Uandadt),.

Signatur : Sjöv. AUm. (d. i. Sjövftsendo, AllmAnt). 2. Geschichte (Histoiia),.

wobei besftglich .Seekriegsgeschichte* anf ^Qescfaichto* verwiesen wird;

Signatar: Sjöv. Hist. 3. Beglements (Beglementen), Signatur; ^Ov. SegU

— Dann folgen wie OTentnell anch in anderen Fftchem : Foliowerke, Atlas-

folio, Liggandefoüo, Broschfiren. Siehe OfVersigt etc. 8. &8.

Bs ist Uar, dafi die vorstehend geschilderte Weise der AnfsteUimr

in der Tat keine leichte Sache ist und daher von den Bibliotheksdiensm

nnr nnter ständiger Ansicht und Mitarbeit der Beamten eiakt dorcbgefohit

werden kann. Femer bedingt diese Art» die Bflcher anlknstellen, reg«l-

mäfiige Yerschiebnngen nnd Yenracknngen wie anch häufige ümstellnngeo —
ein Umstand» den auch der gegenwärtige Direktor der Ktoigliehea Bibliothek

Dr. Erik Wilhelm Dahlgren in seinem ersten Jahresbericht» den Ar 1908»

ausdrficklich hervorhebt. (Kungl. bibl. arsberftttelse» 1908, S. 18.)

Was nun die Kataloge betrifft» so hat sowohl die Kflnigliehe

Bibliothek ab anch die Universitäts*BibUothek in Lnnd wie die Stadtbiblio»

thek in Göteborg je einen alphabetischen (oder Nominal-) Katalog und

einen systematischen Realkatalog ihrer Druckwerke anf Zetteln; aber alle

drei genannten Bibliotheken besitzen keinen Standortskatalog. Dieser wird

übertlüssig durch den Realkatalog, in welchem die Zettel genau so liegen,

wie die Bü Ihm aiifgestt-llt sind. N"*miiiul- und Kealkatalog werden in der

K'iiiigiichen Bibliothek auf Oktav/t'tteln geführt, welche 20 cm hoch iiii«!

12 cm breit sind, und in Schachtelu verwahrt werden. Jedes Werk erlwii
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einen Zettel; doch werden mehrere Auflagen desselben an<h auf diesem

Zettel veneichnet. Der gegenwärtige Zettelkatal >ir ^nr lp im Jahre 1862 /

begonnen und ist dermalen noch nicht ganz auf dem Laufenden. Derfiüher

geführte Bandkatalog erwies sich, wie dies Direktor Dahlgren hervorhebt

(Araberftttelse 1908, S. 20), mit der Zunahme des BAGberbestandes immer

weiiig«r brsnebbar und ward« desbidb ganz anfgelassen. Ffir die Be*

sdtreibang der Bacher filr den Nominalkatalog sind jetzt im allgemeinen

die «Instmktionen für die alphäbetisehen Kataloge der prenfiiscben Biblio--

fheken" matgebend, jedoch mit gewissen Modifikationen. So werden Ano*

njma nach der gewOhntiehen Hegel behandelt, falls sie- nicht Abhandlnngen

gelehrter Gesellschaften darstellen; denn m diesem Falle dient der Orts»

name (der Name des Sitzes der gelehrten Oesellschaft) als Schlagwort. So

erseheinen z. B. die Abhandlnngen der Smithsonian IntftitQtion nnter den»

Scblagworte Washington im Kominalkataloge der Dnickwerke. (Wir in der

Hofbibliothek tan solches im Bealkataloge.) Bemerkenswert ist» daß die-

Inkunabeln nicht in einem besonderen Kataloge znsammengefallt, sondern*

mit den fibrigen Büchern znsammen katalogisiert, aber abgesondert auf-

gestellt werden. Auch die Handschriften, ftir die ein besonderer Katalog

besteht, werden analog den Bdehem anfgesteUt

Die Königliche Bibliothek ist an jedem Wochentage von 10—8 nnd

Ton 5—7 Uhr geOffhet. Der Aosstellongssaal mit den größten Kostbar-

keiten der BibUothek ist nnentgeltlich znr Besichtigung zugänglich, Anf

diese Zimelien werde ich noch später znrfickkommen.

Der Status der Kr>nigUchen Bibliothek ist gegenwärtig: 1 Direktor

(ÖfVerhibliotekarie), unmittelbar vom König ernannt, mit 6400 schwed. Kr.

Anfangstj' halt, nach 5 .Tahn'U auf 7000 schwed. Kr. (= 9240 u.<terr. K)

steigend. Dann 2 Bil»li*'tlit'kan» (bibliotekarie) mit 4500 schwi i!. Kr. Gelialt

(= 5940 K) und 2 Qninqui'niial/.ulagt n ä 500 schwed. Kr.; ferner 5 Ania-

nuenscs (Amanuenser) mit 3000 schwed. Kr, Anfangsgehalt und irb-ich-

falls 2 Quinquenni^n ä 500 schwed. Kr. Außerdf^m eine nicht bfs;linmite

Anzahl von außerord* iitlichen Amanuensen (pxtruordinarie amanuenser ).

augenblicklich 4, mit 1000—2000 .«rhwod. Kr. Jahresgehalt und nur

2 Dienststundrn. Si it 24. November ll'Oö ist auch zum er.stenmulo »ine

Dame als außerord» ntlii her Amanuensis an der Königlichen Bibliothek an«

gestellt: Fruuloin Dr. phil. Alfhild Valfriil Palmirren, dl'- T"thter d<^s be-

rühmten schwe<ii.scb»'n l'ä-lagogen und Kt-ktor!? der P;ilingr»'n-ka Sam^k«»lan

K. K. Pahngren, Außerdem ist n^^nestf^ns eine Maschinschn'ÜM'rin auf-

genommen worden. Ein^ii Kt^-chnungübeamtiMi (wie unsere Hofbibliothek)

besitzt (Vie Königliche Biblioth^'k nicht. Die Kechnungsführnii'j- und Kas.sa-

Terwaltong ist derzeit einem der beiden Bibliothekare augeh&ugt. Bibiiotbeks-
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diener (vaktiuä.^taro) sind crogenwärtig 5, wuninter einer üIs Garderobier,

oiner als Masciiiii' iimtisier Ix-i der Heizung tätig ist. Der prste Diener

erhält jährlich 110^) >(h\ved. Kr., die übrigen Diener erhalten je 800

schwed. Kr. und nach 5 Jahren 900. Die Beamten der Königlichen

Bibliothek müssen nach Vollendung dos 65. Lebensjahres in Pension gehen.

Die Pensionen betragen je nach dem Dienstalter für den Direktor: 4-400

bis 5000 schwed. Kr.; für die Bibliothekare: 3000—4000 schwed. Kr.;

für die Anianuenses: 1800—2800 schwed. Kr. Der erste Bibliotheksdi-ner

erhält, gleich den übrigen Dienern, seine Be7.üge nach voller Dienstzeit

aach in der Pension. Die Königliche Bibliothek ist ein im ganzen sehr

unabhängiges wLssenschaftliches Institut. Sie untersteht zwar auch dem

schwedischen Ecklesiastikdepartement (d. i. Kaltasministeriam), der Direktor

wird jedoch vom Könige ernannt, richtet seinen al\Jfthrlichen Bericht über

die Bibliothek unmittelbar an den KOnig (tili konungen) und entscheidet

unter Beirat der zwei Bibliothekare ganz selbständig und unabhängig' über

alle die Leitung und Verwaltung der Bibliothek betreffenden Angelegen-

heiten. Seit 1879 verOffentUcht die Königliehe Bibliothek aljjfthrüch Ab-

.handlangen nnter dem Titel: Kongl. MblioteketB handlingar. .(Die k. k. Hcf-

bibliothek besitzt diese ToUstindig.) Diese Abhandlungen enthalten des

jeweiligen Jahresbericht and daxn eine bibliegraphische Arb^t. Der f»

dem Direktor erstattete und nnterzeiehnete Jahresbericht ist ungemein soig-

ftltig nnd übersichtlich verfafit nnd zeichnet sich durch reiche statistische

Angaben ans. Die bibliographischen Arbeiten legen Zeugnis ab Ton asler»

ordentlicher, gediegener Sachkenntnis seitens der schwedischen Biblioihdts-

l^amten. Da finden wir unter anderem seit dem Jahie 1886 einen fort-

laufenden Akzessionskatalog Aber den Zuwachs in der ansltadischen Ab-

teilung nicht nur der Königlichen Bibliothek, sondern auch der beides

Universitftts-Bibliotheken in Uppsala und Lund. Dann einen Katalog Ofm

kongl. bibliotekets fomisländska och fomnorska handskrifter (1897—1900^

vier Teile) ron Yilhelm GOdel u. a. m. Bezeichnend für das sebOse

patriarchalische VerhAltnis in Schweden ist die Aufschrift: Tül konungen

und die Unterschrift: Underdanigst mit folgendem Kamen, womit der Jahres-

bericht eingeleitet, beziehungsweise geschlossen wird. Ich kann es mir

nicht versagen, folgenden Passus aus dem Jahrssberidits Ar 190S

Tom Direktor Dr. Dahlgren herauszuheben (in wortgetreuer Übersetiaaf

aus dem Schwedischen): „Anläßlich des freigewordenen Postens (des

Direktors durch das Ableben des Grafen Karl Snoilsky, f 10. Mai 1903)

haben Eure Königlich»' Majostät am 10. Jur.i vorigen Jahres (1903) den

lUbliutht'kar an der Akadeinie der Wissenschaften Dr. phil. Erik "Wilbelm

Dahlgren zum Oberbibliuthekar (= Direktor; ernannt und bestimmt, welcher,
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nach dem Ton Eurer Künigl. Majestät ihm beinlligten Urlaube zur Fort-

setzung einer schon vor der Ernennung begonnenen Studienreise im Aus-

lande, am 1. Oktober (1903 ) zur Übemahme seines Amtes eingetroffen ist.*

(Arsberättelse 1903, S. 12— 13.) Und nun folgt die Darlegung der ein-

7* Inen Bibliotheksagenden: Der Direktor selbst leitet die anslindische Ab«
t«iiiu)g, der erste Bibliothekar die schwedisohe Abteilmig, der xweite den

Lesesaal- und Aiuleihdiensi Zwei Amaniienseii sind der Bchwediichen»

zwei der aneUndischen Abteilong zngewiesen, der fünfte steht der Hand-

scbriftenabteilnng Tor. Die drei letztangeAhrten besorgen nach einem fixen

Tnmns anch den Lesesaaldienst. Die anfierordenüichen Amannenses werden

hanptsftehlieh in der Ansleihabtdlnng nnd snm Wiedereinstellen der ans-

gehobenen Bficber Terwendet. Am Schlüsse des Jahresberichtes pro 1908

hebt der Durektor noch die Notwendigkeit einer Terftnderten Anordnung der

Ilosetts hervor sowie einiger Terbdtangsmaitregeln gegen FenersgelUir, nnd

Ahtt dann fort: aHierftber TeranhAte YorscUlge . • . dfirften im gegen-

wärtigen^ Jahre der gnftdig<»n ÜberprAAmg Eurer Hajestit unterstellt

werden.* (A. a. 0., 8. 28.) In anerkennenswerter Offenheit ftnfiert sich

der Direktor anch über die noch immer unvoUstibidige Katalogisiemng»

dennfolge noch ganze BestAnde der Bibliothek gar nicht katalogisiert seien.

<8. 21.) Im letzten Jahresberichte (pro 1905) klagt Direktor Dahlgren

sehr über den immer mehr fühlbaren Personenmangel (wir können in Wien

«lit ihm fdhlen) nnd bittet den König nm Systemisiemng noeh einer

Bibliothekars- und noch einer Amanuensisstelle.

Die D«tati(>n der Königlichen BiMiotb«*k beträgt seit 180»'. jährlich

34.000 schwed. Kr. Hieven entfallen fast 9000 schwed. Kr. auf die Buch-

binderei. Über den Einkauf der Bücher für die ausländische Abteilung

entscheiden der Direktor nnd die zwei Bibliothekare in den Sitzungen, von

denen die Amannenses ausgeschlossen sind. F5r den stetigen unentgelt-

lichen Zuwachs der schwedischen Abteilung ist durch ein Pflichtesemplar-

gesetz gesorgt, welches bis auf den 22. September 1661 zurdckgeht. Nach

diesem am 9. Hirz 1810 erneuerten Gesetz sind alle schwedischen Buch-

druckereien dazu Terhalten, Pflichtexemplare (arkiToiempIar) ihrer Erzeng*

Bisse abzuliefern an die Königliche Bibliothek, die UniTorsitäts-Bibliotheken

in Uppsala nnd Lund, das BeichsarchiT und die Akademie der Wissen

-

Schäften.

Hinsichtlich der Benützung der KCaiigliditMi Bil^li tbek brinel der

neui'öte Jahresbericht derselben folgende Daten, hu- Königliche Bibliothek

hatte im Jahre 1905 Besucher im Lesesaal (und in der Ausleib-

abteiiuDg):
.
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vormittags (10—3) 22 927

nacbmittags (5— 7) 10.103

im AnssteUnogsBaal 3.4o3

zosammrä 36*483 Besaelier.

Benfitzt wnrdoi von Diuekwerken:

TormittagB 52.580 BSnde

nachmittags 21.129 ,

znsammen 73.709 Bftnde

in der Bibliothek.

Entliehen worden: 9868 Bfinde.

In der Handsehriftenabteilnng worden 975 Volomina benfitst

Diese Zahlen weisen gegenüber den Yoijahren 1903 nnd 1904 dne

stetige ond wesentliche Steigerang der Benfitzong des Bficher- nnd Hand-

schriftenbestandes aa£ Der BÜcherznwachs im Jahre 1905 war ia

der schwedischen Abteilung ober 28.000 Binde, in der ansUbidisehen

Abt^ong ober 2800 Bftnde. Fflr die Kataloge der Impre8semd>teilaiig

worden im gleichen Jahre geschrieben 5545 Zettel für den KominalkstalAg

nnd 5048 Zettel für den Realkatalog. Darans ist ersichtlich, dal die

Katalogisiemng mit dem Einlaofe nicht Schritt halten kann, ein Ümsiaad,

der bei dem geringen Personalstand der Königlichen Bibliothek wirklick

nicht zo Terwondern ist. Bs wftre vielmehr wonderbar, wenn die Beamtea

der Königlichen Bibliothek ihrer Überbfirdnng gewachsen sein kOnatMi.

Bevor ich einen korzen Überblick über die höchst merkwürdig»

Geschichte der Königlichen Bibliothek za geben versuche, mag eine gaoi

knappe Beschreibung des Ausstellungssaales am Platze sein.

Der A u s s te 1 1 u u g ö i .1 a 1 hat seinen gegenwärtigen Bestand seit

Frühjahr 1H78. Er avW einen Überblick der kostbarsten Scliätze der »^in»

Zfhicn .Sanniilungon der KoniL'lichfn Bil)liothek gowähren. Die A^ls^tellu^?

beginnt mit ilandschrifton, uiulaüt weiter Inkunabeln und Süii>;iq:e »elt*^i;'?

oder merkwürdige Bücher nnd sclilit-lit mit einer Auswahl von Aato^naph^'n.

Ein ül»eraus sorgfältig gearbeitetes Verzeichnis sämtlicher ausgesttllu^Q

Stürkf ist im 7. Jahrgange der Kungl. bibliutekets handlingar (Stockli»^!»»

18N5) cnthitlti'n. Ich kann daraus nur einige für mich besonders iiit^r-

ossantü Stücke hervoihtdien. Die ganze ausgestellte Sammlung ist in 28 i.lla<-

schränken untergebracht. Darin liudi-n sich unter anderen: Ghissohraiik

f'j-Ir.sladan) Nr. 1 : Codex aureus, eine lateinisrli«' rb»'rs<^t'anig der vier

Evangclii'ii, vor Hieronymus verfaßt, ans dt-r s.»<Tt.nannt«Mi Itaia des zw^ttn

christlidu^n Jahrhunderts. Die austrestellte Pergamenthandschrift ist ungefähr

um 600 geschrieben und stammt aus Italien. Sie ist «-in Prachtkodei und

besteht aas abwechselnd weißen und violetten Bl&iteru, ist mit schwaneft
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<jold-, weißer und roter Tinte geschrieben und hat zwei Miniatiirbi!d<'r der

Evangelisten Matthäus und Johannes. Die Handschrift ist derzeit die älte ste

der KonigUciicn Biblioth»'k und kam im Jahre 1709 in den Besitz jener.

Vollständig lierausgegflit-n hat sie der bekannt»' norwegisch»' Bibelforscher

Johannes Belsbeim unter dem Titel: Codex aureus sivi- (juatuor evangelia

«nie Hieronymom latine translata, 0 codici' in^ nil ranaceo . . qui in

bibliotheca Holmiensi asservatur, . . nnnc primum edita. Christiania^'.

1878. 8''. (In der k. k. llofbibliothek vorhanden.) Der Text dieser Hand-

schrift i.«t d» r bisher voUstfindigstc bekannte Text der Itala. — Nr. 9;

Le livre de Marco Polo, citoyen de Venise. Pergamenthandschrift aus der

•ersten Ilältt« des 14. Jahrhunderts, bildet eine Abschrift des Berichtei

jenes berühmten Beisenden in Asien, wie er im Jahre 1307 von Marco

Polo an Thiebault seigneur de C^poy geliefert wurde. Die Handschrift

wurile \x^2 in photoUfchograpbiscbem Faksimile von Adolf £rik Freiherrn

V. KordenslgOld herausgegeben. — Nach dem vierten Glasschranke folgt

^in besonderer, nicht namerierter Glaaschrank (särskild glaslida), welcher

.die berühmte Biesenh^ndschrift, die grOBte bis jetzt bekannte 89 em hohe

Pergamenthandschrift Gigas libromm, die Tenfelibibel, in sich schließt.

.Diese Handschrift enthftlt ia lateinischer ÜbersetKong den Test des Alts»

und Nenen Testamentes und anBerdem gleichfRÜs lateinisch des losephns

FlanoB Antiqnitates jndaicae» dann die Origines oder das Opas etjmo-

logicnm des Kirchen?aters Isidor» Bischoth von Sevilla (gast 686), ferner

des Cosmas böhmische Chronih, ein Ealendarinm, n. a. m. Die Handschrift

TtMt 809 ganie Peigamentbl&tter nnd drei Fragmente; sie hat grolle und

'groteske Abhildmigen des Teofels ond der HöUe. Wahrscheinlich ist sie

im alten Benediktinerkloster Podlaiie in Böhmen in Anfang des 18. Jahr-

handerts geschrieben worden nnd kam noch in demselben Jahrhundert In

das Benediktinerkloster BfevnoT in Böhmen, wo sie als «eines der sieben

Wonder der Welt* bezeichnet worde. Nach Zerstörung dieses Klosters im

Jahrs 1420 kam sie nsch dem Kloster Braunau (in Böhmen) und blieb

dort bis sum Jahro 1594; damals wurde sie snf Wunsch Kaiser BudolCi II.

nach Prag fibeifahrt. Hier fiel sie im Jahre 1648 in die HSnde der

8chweden und wurde nach Stockholm in die Königliche Bibliothek gebracht.

I>ie bests Beschreibung dieser merkwürdigen Handschrift hat bekanntlich

österreichisdier Gelehrter geliefert: Beda Dodik in den «Forschungen

in Schweden fBr Hflhrens Geschichte* (Beim, 1852.). Im 17. Jahrhundert

war m Böhmen eine Sage im Ümlaofe, weldie behaoptete, ein zur Zellen*

strafe verurteilter Mönch habe die Handschrift mit Hilfe des Teufels zu-

stande gebracht. Die darin entlialtone lateinische Übersetzung der Apostel-

9^ebichte und der Otlcnbaruti^^ Johannis sind als vurbieroujmitiäche
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"Cbersetzungen von bisher unbekannter Vollständigkeit separat lu'raafjfirefeben

worden, und zwar gleichfalls von dem norwegischen Past-T Ji-hann^-s RtU»

heim nnt* r dem Tit« i: , Die Apostelgeschichte und die Offenbarung J"haiims

in einer alten lateinisoh«^n Übersetzung aus dem ,Giga.s libronim* auf der

K«'»nigli<'h»>n Bibliothek in Stockholm. Zum erstenmale heraus£regrb»n von

Johannes Boisheim. Nebst Vertifleichung der übrigen neutestamentan^*hen

Bücher in dnrsHlben Handschrift mit der Vnlgata und ander^'n H ui i-

schriften. Christiaiiia. P. T. Mailing. 1879. 8"." (Gleichfalls in der k. k.

Hofbiblinthek.) — Glasschrank 5, Nr. 6: "Vilkina saga oder Th(dreks sag»

am h Xiflunga saga, eine altnorwegische Handschrift, eines der wenigen

altnorwegischen Sprachdenkmäler, enthaltend die niederdeutsche Fa«sanf

unseres Nibelungenliedes, welche in Korwegen aafgezeichnet wurde. Sie ist

wiederholt heniilBgegeben worden, zuletzt vom norwegischen Historiker Karl

Bichard Unger unter dem Titel: SagaDidriks konungs af Bern. Fortsllinr

om Kong Thidrik af Bern og hans Kseroper, i norsk Bearbeidelse fra det

trottende Aarliundrede efter tydske Kilder. üdgivet af C. B. Uoger. Med t"

lithographercd'* Blade Facsimile-Aftryk. Christiania. Feilberg. 1853, 8'.

(In der k. k. Hofbibliothek vorhanden.) — Unter den schwedischen Hand*

scbriften ist vor alleo heranszoheben Glasschrank 7, Nr. 1: Äldre Test»

gOtalagen» geschrieben «ni 1285, die Alteste schwedische Handsdirift» dit

man liisher kennt» tngleidi das Älteste Denkmal der altschwedisefaeo

Sprache. (Vgl. Henrik Sehflck och Karl Warbog: lUostremd STsnik

litterator-historia. Del 1. Stockholm 1896. 8. 162.) Die Handschrift»

welche noch xwei Ronen anwendet, ist nenestent im Faksimile heraoi-

gegeben nnd besehrieben Ton Otto Friesen in: 7Sr Alsta hand-

skrift pA fomsvenska. Uppsala. 1906. (Enthalten in: Skrifter ntgifl» af

E. Hnmanistiska Tetenskaps-Samfiindet i Uppsala, IX. 8.— Anch hi da*

k. k. Hofbibliothek vorhanden.) — In demselben Olasschrank Nr. 9: Üb

styrüsi knnnnga ok hOftbinga (über die Begierong der Könige nnd HAo^
linge), altschwedisehe Handschrift ans dem 15. Jahrhundert, das eintige

Mannskript dieses merkwfirdigen Literatnrprodnktee, welches wahrscbeiiilidi

schon im 14. Jahrhundert niedergeschrieben warde. «Bs ist eine Schrilt

voll mannhafter frischer Lebensanschannng nnd gediegener Lebensweislifit*

Fr. Winkel Horn, a. a. 0. 8. 288.), bestimmt als Brxiehnngslehre liir

junge Konigssöhne. Der Verfasser ist nnbekannt. Die Handschrift wurde

erst im Jahre 1867 im Senatsarchive in Helsingfors gefunden, nnd zwar

als Umschlag xn einem Bechnungsbuch vom Jahre 1568. Neveste Ansgsbe

nnter dem Titel: Um Styrilsi knnunga ok hoflhinga. Normaliserad npplag^i

ntgifven af Robert Geete. Stockholm. P. A. Norstedt. 1878. (fn der k. k.

Hofbibüothek vorhanden.) — Unter den ausgestellten Druckwerken sind
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Interesse. Glasschrank 11, Nr. 2: Psalmorum codex, der berühmte Pracht-

dmck des lateinischen Psalters zn liturgischem Gebranch ddo. Main ]457»

Jubann Fnst und Peter SchoiTer. (Auch die k. k. Hof bibliothek besitzt ein

Exemplar dieses Psalters, vgl. Hain, Repertorium bibliographtcnm . . nsqae

ad annum 1500 etc. Vol. 2. Pars 2. S. 167, Nr. 13.479.) — Nr. 3:

Cicero, De officiis et Paradoxa. Mainz. Fast et Schoeffer. 1466. — Ferner

Glasschrank 15, Nr. 1: Tita Katarine, Holmis. s. a. et s. i. n. (Barth.

Ghotsn. 1488.) Wahrscheinlich der ftlteste sehwedisclie Druck, norin

drei Exemplaren bekannt — Nr. 2: Dyalogoe creatnrarom optime mora-

lizatas. Stockholmiae. Joh. SneU. 1488* Der erste datierte sehwedische

Druck, von dem (fleichfaUs nur drei Eiemplare bekannt sind. — Nr. 8:

Alf dyifwlsens frftetnae; eine acbwediscbe Überaetsnng einer Scbrift des

berflbmten Doctor cbiistianissiiniu Jobannes Gereon, Kandere der tJniver*

sittt Paris (gest. 1429) doreb Ericos Nicbolai, Doktor der Tbeologie und

Professor an der UniTeraüftt Uppsala. Das Bacb erschien 1495 in Stockboloi

bei Joban Smed (Faber) nnd ist das erste in scbwediscber Spracbe

gedruckte Bucb. — Aus spiteren Drucken seien noch angeführt: Olas-

scbrank 15, Nr. 10: NoTum instnmentum omne ab Erasmo Boterodamo

recognitom et emendatum . . . cum annotationibus. (Ad calc.) Basileae. Joannes

Frobenins. 1516. fol". Die erste gedruckte Ausgabe des griechischen

Neuen Testamentes, mit lateinischer Übeisetsnng, dieselbe Teitansgabe,

aus welcher Luther ftbersetste. (Auch in der k. k. Hofbibliothek vorhanden.)—
Glasschrank 17, Nr. 6: Thet Njia Testamenttt pa Swen^ka. Stockholm.

8. i. n. 1526. fol. Die erste schwedische Obersetsung des Neuen
Testamentes, wahrscheinlieh von dem schwedischen Beformator Laurentius

Andreae (gest. 1552). — Nr. 10: Biblia. üpsala. 0. Bicholf 1540^1541.

fol^ Die erste TollstAndige schwedische Bibelflbersetxang, gröOten-

teOs Terfafit von Laurentius Petri, dem ersten lutherischen Enbischof

Schwedens (gest. 1573). — Nr. 12: Tobias Comoedia. Stockholm. 1561.

Das erste g e d r n c k te sc h wedi s ch e Drama, gedichtet nach der

biblischen Vorlage von Olaus Petri (Mäster Olof), dem eigentlichen Re-

forraatur Schwedens (geb. 1493. gest. 1552). (Eine jüngere Au-t,'a! o

dieses biblischen Dramas besitzt auch die k. k. Hofbibliothek.) — Die

Glasschränke 19—24 enthalten eine aasgesuchte Bucheinbandansstellniig. —
In d.'n Glasschränkeii 25— 28 finden wir Prof af berüuida personers skrifi.

das sind kostbare Autographen. Ich kann hier nur ein Aotograph anführen:

die philosophischen S< Inifton von John "WicU'f und J>.hanu Hus, in eigen-

bäudiger Niederschrift des letzteren (?) im Jahre 1398.
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Die höchst freignisreiche Geschichte der K«'iiiglichen Biblioihflc

5f»'ht bis auf Könifr Gustav I. Wasa (r(»gieite 1523— 1560) zurück. Schon

dieser König legte eine Bibliotliek an und sein Sohn Erik XIV. (1560

\}h l.'jdS) vermehrte dieselbe. Ein von einem gfwi.vs«!! »Doktor Benct*

und Kasmus Ludvigsson im Jahre 1568 vorfaßtor Katalog joner Bibhothtk

ist noch vorhanden (abgedruckt in Haiidlingar rOrande Skandinavien?

historia, Stockholm. 1816— lt>65. 8^ Del 27.). (Auch in d<'r k. k. Hof-

bibliothek zu finden.) König Johan IlT. von Si'hwoden (1568— 159"21

«chenkte die ganze Bibliothek dem Gymnasium rt'gium in Stockholm. Aber

"«r legte bald daraaf wieder den Grund zu einer neuen Bibliothek. Doch

schenkte einer seiner Nachfolger, KOoig Gustaf II. Adtdf, der Held des

30jährigen Krieges, einen Teil dieser neuen Bibliothek im Jahre 1621 d?T

ältesten LandesnniTersiUU Uppsala (gegründet 1477). Die «Bibliothek di-r

Krone"*, wie sie genannt wnrde, eriru'It reichlichen Zuwachs durch di^

Beate dSS 80jährigen Krieges, so ans Würzburg, Olmütz, Prag u. a. Indefi

^eae nenerdings bereicherte Königliche Bibliothek erlitt wieder einen furcht-

baren Schlag, indem die phantastische Tochter Gustaf Adolfs» die KOuigin

. Kristina (1682~1654}t wekhe 1654 ihre Heimat verlieB und in Boa

-zum Katholizismus fibertrat, den grdfieren Teil jener . Bibliothel( nach Bon

«chaffen. und grofie B^st&nde 'derselben der Y^tUumisehen BibUotbek ein-

Terleiben llefi. AUerdmgs wurden diese schworen .Vorlnste einigemaleD

irettgemacht durch die Kriegsbeat« des groAen SchwedsnkOnigs Karl X. GuUf

(1654--1660) sowie durch netfe Einkäufe seitens dieses Königs. Abtrimi

brach eine neue Katastrophe herein: der Brand ^ .kOnigüchAi ScUmm
im Jahre 1697. Dabei gingen Aber 17.000 Btode und Aber 1100 Htod-

«chriften sngmnde. Det Best» etwa 6700 Binde nnd 288 Handscbiiftc«,

wnrde in Terschiedenen Frirathänsem Stockholms an^lifestapelt» bis ihm in

Jahre 1768 der nordöstliche Flfigel des neu erbauten königlichen Schlomei

^ngerftumt werden konnte. Nebst anderen Spenden kamen Ende des

18. Jahrhunderts zwei höchst wertvolle Schenkungen dazu, nftmlich 1792

-die grolle BibUothek des Königs Gustaf III. (1771—1792), bestehend ani

14.500 Binden und 228 Handschriften, und am 21. Dezember 1796 die

Bibliothek des letzten Königs aas dem Hause Wasa: Gustaf IT. AdoU

{regierte 1792^1809). Zu Anfang des 19. Jahrhunderts nmfaßte die

Königliche BibUothek über 80.000 Bftude, gegenw&rtig, wie schon be>

merkt, ca. 400.000.

Eine königliche Verordnung des Jahres 1718 bestimmte, daß die

Königliche Bibliothek täglich gewisse Stunden dos Tages geöffnet sein sollte

für solche, welche gemäß Erlaubnis der königlichen Hofkanzkd die Bihliotbek

benutzen duiltcn. Am 13. Dezember ISÜo wurde ein beiuudereö Kegk-meDl
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für die Yerwaltiing der Königlichen Bibliothek (Keglementet fCf Irangl.

bibliotekets vard) orlassen, welches das Entlehnen von Büchern gestattete.

Heute wird nach horhst liberalen Grundsätzen ausgeliehen. Das beute

geltende , Reglement für die Königliclie Bibliothek" (Keglementet för

knngl. bibliothfkpt) datiert vom 9. Novenibr^r 1877.

Für die persönlicbt? Besichtigung der K',!tigli( li*^n Bibliothek bin ich

deren Direktor Herrn Dr. Erik Wilhelm Dalilgron 7U alU'rgrößti'Ui Danke

vprpflichtet. Dieser berühmte Gelehrte mit den weißen Haaren, aber jugendlich

fri.'^chen Gesichtszügen, widmete mir in echt s( liwfdischer Liebenswürdigkeit

yfo\t über eine Stunde der persönlichen Einführung untl Erklärung. Gleicher-

es 'ise bin ich Horrn Bibliothekar Dr. Beinhard Lundstedt. dem aus-

ge/.fichneton schwedisdien Bibliographen, /n Dank" verpflichtet, nicht nur

für die BeschalTnng dps für meine Arbeit grundlegenden Materials durch

großmütige i'herla<snnir seiner Korrekturbogen, sondern auch für seine

nuermüdUche Führung in Stuckholm.

Dr. Heinrich v. Lenk.
(Wird iMtgaMUt.)

LITEKARISCHK BKS1M<ECHUNGEN.
Bibliografle 2eske Historie [Bibliographie der böhmischen Geschichte]

SestRvil Dr. ^enek Zfhrt. Dil III. V Prate, näkladem ceske akademie cisafe

Frantifika Josefa jir« iedy, slovesnost a uiiicni. 1904— 1906. 8'^. 737 Seiten.

Der Torliegende 3. Teil des groß angelegten Werkes umfaßt die gesamte

Litemtar ttbar die Jahre 1419—1500 und die allgemeine Uber den SOjäbrigeii

Krieg, alee die widhtiireto Zeit der Getefaichte BOlimene. Mit eniigltehen Pleiße

bat der Vf. hier 13520 Nummern xusammeagetragen und nach allen Seiten liin

»eine nie rastende Aufinerksanikeit gerichtet. Jeder Forscher auf dem Gebiete

der böhinistlien (i-schichte muU zu diesem sicheren und unentbehrlichen Wejtr-

weiser greifen, an<i jeder wird ihm l'ank wissen fiir seine Führung, Und oft genug

findet er hier Auskauft über Dinge, die er kaum in einer Bibliographie der

bohmiadiett Geeelriebte enchen wftrde. Nieolana Caia c. B. hat Terhiltniemftßig

wenig mit Böhmen ta tan gehabt nnd- doeh gibt ans der Vf. eine ToUttladige

Bibliographie Aber den Kardinallegaten (S. 130-132). Solche Ansfßhrlichkeit

trägt natürlich Anrn hei, deu Umfang des^ Werkes bedeutend zu vergrößern, und

tcbadet der Ubersichtlidikeit, ist aber -.mch nuht konsequent darchgeföhrt. Mit

demselben oder eigentlich mit Tie! größerem iUebte hätten dann auch alle Werke

genannt werden mttieen, die tich mit EneM Silms Piccolomini beschäftigen^

«ibiend deeh der Vf. hier (S. 120—22) nur die Werke anfiihlt, die £neaa eelbet

geednrieben hat ohne doch ToUstlndig tu eein ; denn abgeiehen daTon, dafi hier

tahlreiehe Ausgaben und Übersetxangen einsehier leiner Werke ttbergangen Warden,

dtp beiden Werke: Pins Tl. pont. maz. a calumnü» vindicatns ternis retr.ictionibo»

«»jus f(nil US dicta et scripta pro concilio Basileensi contra Kngeniuin PP. IV.

«juraTit. Uecensuit ad niM. Codices Carolas Fea. liomae 1823 und: Aeneas Sylviue

Piceolomini als Fnpit Pina II. Sein Leben nnd EinfloB aaf die iiterariaehe Koltür

6
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DeatachUnds . . . Mit 149 bislier angedruckten Briefen ans dem Autogr. C'i'i

Nr. 8380 der k. k. Wiener Hof bibliothek sowie einem Anhange. Herausgegeoe..

OD Prof. Dr. Anton Weiß. Graz 1897, hätten an dieser Stelle unbedingt genannt
^

werden niüsseo. Solche Ungleichmifiigkeit der Behaodlaag det StoifM Met «eh
|

wiedtrliolt viid eie gebOrt mit n den Mtogelo, ao deaen das leliön« Werk leidtt
|

Und Boeh auf eine andere Ungleidiniüßigkeit sei gleich hier bingewieieB: Bei
j

manchen seltenen Dmekwerken des 16. Jhs. hat der Vf. den Ort (oft aach dl«

Signatur) angegeben, wo sie zn fin<3pn sind; hätte er dies uberall getan, besondm

hex den so ungemein seltenen Zeiluiigen und Flugschriften des 16. Jhs., er bitte

sich damit doppelten Dank bei allen denen erworben, die wissen, wie schwierig
'

und zeitraubend daa Anfineben einer derartigen Sdirift inraeiat iet Und «ril
|

wir nnn sehen einmal hei dem Iddigen Anfttellen Ton Wflnsehen sind, se weU«

wir sie gleich alle anftlhlen. Der eine betrifft das Verweisen aaf andere Nomniis
j

des Bttcbet, das korrekter durchgeführt sein mäßte, da es jetzt wiederholt irre-

fiihit; 80 wird bei M. Rlochinger Nr. 4562 auf Nr. 5258—9 verwiesen, während i

es richtig '.301— *2 heißen niilßte. Ebenso wird bei 6508 und 6510 auf Nr ;!0S2:

'

Zach. Theobald: Husitenkrieg 1621 Terwiesen, was aber nicht stimmt; mau wäre

geneigt, das Werk unter den Schriften lo enchen, die die Hnsitenkriege im sll-

gemeinen behandeln, dodi auch dort ist das Werk nicht Tcrseichnet Kan tfsbt.

dem Vf. ergaben eich wihrend der Arbeit noch Einschflbe, die ihn zwangen, die

ursprüngliche Numerierung zu ändern, ohne daß die Änderung bei allen His-

weisen durchgeführt worden wäre. Als einen Mangel empfindet man es auch, daß

die .Aufzahlung der politischen Lieder einer bestimmten Epoche vom Vf. unter- i

lassen wurde; gehören sie doch mit zu den <4ueUen der Geschichte, und geben

oft ein lebendigerea Bild der Ereignisse, als es prosaische Darstelloageo m*
mOgen, welch letstere indem, wie sich nachweisen USt, nicht selten ein Lisd

einfach in Prosa umsetzen«, eie geben die Stimmung des Volkes wieder oder

kennzeichnen die Bestrebungen einer politischen Partei. Jungmann hat sie k

seiner Historie literatury i jazyka fegkeho autgezeichnet; es wäre Zibrt gewiß

nicht schwer gewe.-Hii, di.' Liste /u vervollständigen; verzeichnet er doch gewiswn-

baft alle Zeitungen, die von Naturereignissen, Mord und Brand and Wuudei-

geachichten aller Art berichten*

Wenn ich diesen Wfinsdien noch einige Erglnsnngen hinsnfBge, so mOckt»
|

ich nicht gerne mißverstanden sein. Kein Werk wie das vorliegende kann absolot

vollständig sein und dem. der ähnliche Studien wie der Vf. betrieben, wird es

immer leicht sein. Nachträge zti liefern. Die wenigen, die ich zu machen habe,

sind niciits als ein Zeichen meines Dankes au Prof. Zibrt, von dem icii aucn la

diesem S. Teil seines Werkes wieder viel gelernt habe. S. 24o, Nr. 5279: Der

hier gegebene Titel ist onferst&ndlieh; er lantet richtig: DiO bQchlcia gibt dir

sn verston / Wae eUich priester hondt gethon / In diBem jar in bntaen weifi. / Dtr

das will wissen leß mit fleyß / Wen es wolt in der naßen bejfien / Der soll n
jar sich bessers fieyß'"n / Vnd sollichs i>nderwegen Ion / .So wüßt man sein ao'-

mußig g in.
/

(Vgl. meine Bibliographie d. deutsch. Litteratur Böhmens m
XVI. Jhr.. Nr. 7 . — 244. Nr 5309. Rappolts Kirchenordnung für Elboseo

erschien bereits 1522 (vgl. Kacsynski: Thesaurus Nr. 2077), — 6. 301 Nr. 6429:

Die 1. deutsche Konfewion der böhmischen Brfider, wie es scheint, allen FoTKhen

bidher nnbekannt, führt den Titel: Es ist ein Chrlstenliche ordanng gsanekt

worden Tnd bestettiget von dem allerdvrcbleachtigsten, GroAmeehtigen Pfiistis
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'vund Hdim KAnig Ludwig tu Hoaftni Tnd Bobdm, Tod von den ganteeii lud
der gem9jn. Von wegen etlicher avtickeln äm ChriateDlicben glaabeni wie dtt

register ausweist. Ist nngefangen am Frejtag von VBter Frawen Liechtmeß. Im
XXIIII jar. 4". 5 Bl. o. 0. — S. 301 tu Nr. 6432: Die ungemein seltene Kon-
fession der bOhm. Brüder in der Übersetzung Michael Weißes, die ich in keiner

größeren Bibliothek nuchweisen kann and die auch dem bObm. Museum fehlt,

iet in meinem Beeiti ; ihr geonner Titel lentet : Reeheniehellt / dee Olanbene,

der / dienet mnd Cerimo*/nien, der brSder in Behmen vnd Mehtem. / (Am Ende:
Getruckt xu Zürich bey Chri-/8toffel Froschoncer.) 8». 46 Bl. o. J. — 8. 827
Nr. 6811 ist wohl Nachiini' k des Prager Originals : Zeitung Von dem erschreck-

lichen voryienckniis Tnd schaden, so durch des Fewers prant auff der claiiier

Stadt Prag vnd Prager schlos sampt dem Ratschin ist ergangen, jni Jare 1541.

Gedraekt in der Cleiner Stadt Prag dnreh B. NetoliUkj, 1541. — S. 329 Nr. 6859

:

Di« irtiekel, eo aalf dem Gemeinen Landfitag n Prag anff dem SehleB im
U.D.XXXZIII. jar gebalte lo gegiBweitigkeft KOniglieher Kaieetet . .

erwilligt, vnd beschloßen sein. (o. 0.) I54S. 4^ 9 Bl. (Kaczynski : Thesauraa

Nr. 132). — S. 379 Nr. 7«86
: Die 1. Bergordnung für Joachimstal erschien

1532 : Ordenung des freyen vnd löblichen bergkwercks in Sant Joachimsthal.

(Am £nde:) Gedruckt zu Nürmberg darcb Friderich Peypuß. Jm Jar M.D.XXXIl.
— 4*. fil Bl. nnd: Aaf)|eriehte bandlnng xn notdnrft vnd forderang dea

Bnrgkwergee bneben xnnor angenemner vnd anflgegangner Ordnung, In

S. Joachims Thale. (Am Ende :) Gedruckt zu NOrmberg durch Fridflieh Pejpne
M.D.XXXir. 4». 8 Bl (Wien, Univers. Bibl. I 232505). — 8. 409, d: Sehfirrer.

M. Schone, gewisse, bewerte vnd herrliche Kunststück, wie man Pomeranzen.

Weichsel, Veihel. I^osensirnp vnd dergleichen sachen vnd Confect einmacht,

sammt etlichen herrlichen Kauchungen, auch . . . Tractat zu langer erhaltung

Heneclüieher Geenndbeit, ete. Prag, bey Georg Dateicby, 1576. — 8*, 64 8. —
8. 486. Nr. 917S: Gitardne, Math: Ein chrietUehe trftitliebe Predig Aber vnd

bey der furgestellten eingesarckten leicb dee . . . Kaysers Ferdinands . . . Prag,

G. Melantrich Aventin, 1565 (Hiersemann, Leipzig, Kat. 286 Nr. 227). —

•

S. 470, Nr. 9848: Petrus Codicillus : Von einem Cometen. Pra^:. ir>77 (Zürich.

Kantonsbibl. I Mgcr. F 27\ — S. 472 Nr. 9x74
: '/alostiwä y hrozna Nowina s

gednom Bacholatku, narozenem w Meste^ka Werchlabi pod Panem W. Mirkowskyiii

s Tropci . . . Prag, J. Daiicky. (o. J.; L. Boeenthal, Manchen Kat 88 Nr 1217).

— S. 486. Nr. 10188 : Newe Zeitnng. Vom gISekeeligen Sieg vnd Trinmpff der

Christen, im Crabatischen Land vber den Türken . . . geschehen den 81. Jon/..
1593. Jshrs. Erstlich gedruckt in der alten Stad Prag, bey Johann Sehnman. Im
Jahr 1593. 4 Bi. 4'^ (Breslau Univers. Bibl: H. rec. IV Q-i 24:^. — 8. 48H

Nr. 10176: Ein Warliafftige Zeitung aus Vngern von Kassaw, wie der Türck mit

Achtzehen Tansent starck ... zu Felde gelegen . . . Aber von einem Baweren

verrahten wardt ... den fSnflIen May in dieeem 1594. Jar . . . Oednickt tn

Prag, dnreh Bane Waiden, Anno 1594. 8^. 4 Bl. nnd ; Ein WarhaiTcige newe

zeatung Aus Ober vnd Nieder Vngern, von dem großen Sieg, ao Godt der Al-

mechtige verliehen hat . . . den 10. Jonii vor Grana vnd Hattna . . . Gedruckt

in Präge, hey Jacob Bige auff der kleinen seite. Im jar 1594. S*. 4 Bl. (beide

Zeitungen auf der Ötadtbibl. Hanrovei). — 8. 489, Nr. 10190 in deutscher

Sprache « Nr. 364 meiner Bibliographie, ebenso ist 10191 = Nr. 366 meiner

Bibl. ^ 8. 498 Nr. 10268 : Yngriiche Warbafftige newe seittnsge, wae eteh .

5»
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fflr Kcredef zugetragen . . . Mit b«willigung der Obrigkejt, zu Prag in der

alttBitat ««10101(1 durch Vlrieh Wtldawer Anno 1597. (BiDblattdrnck m 4« mf
der Stadtbibliotbek HannoTcr). — 8. 495 Hr, 10809 : Newe, Vberans fröhliche

vnd sehr gluckUche Zeitung, Wie ... die gewaltige Hanptfeitang Ofen ia

Hungarn durch den Herrn Adolphen von Schwartzenberg . , . erobert . . .

Erstlich gedruckt zu Wien, Nachmals in der alten Stadt Praga durch Nie. Strauß

den 31. Octobria 1598. 8*. 4 Bl. (Gilhofer u. Banschburg, Wien, Auktion todi

22. I. 1900 Nr. 1265). R. Wolkao.

(E. Gf)rdon Duff, The Printers, Stationers and Bookbinders of West-

xninster and London from 1476 to 1535. Canibridf^e, üniv^rbity Press. 1906.)

Seit zu Beginn des achtzehnten Jahrhonderta das Interesse an den ersten

£rzeagni8sen der Bnchdrackerknoat erwachte, iat wobl jedes Laad mit einer Bhr-

furcht, die anfanga darch keinerlei Kritik angekrtakelt war, an die Mhesten

. Begangen des heimiaehen Baehdraeka henuigetreten. Nirgends konnte diese Shr>

furcht (und Kritiklosigkeit) stArker sein als in E^i0ind, in dem der natioasle

Buchdruck zwar ziemlich spät (1477) begann, aber in zwei Punkten den meisten

kontinentalen Ländern voraus war: Englands erster Buchdrucker war ein Eng-

i&nder, der im bewufiten Gegensätze zu seinen von klassischen und geistlicbea

Tendenien bestimmten fesfllndischen BemCigenessen ea rieh rar Lebeasaufgat^e

machte, die profwe Literatur seines Landee durch die neue Kunat lu Tcrbreiteo.

Diese nationale Aaffassang seiner Stellung hat Caxton bei seinen Landaleoten

zu einem Ansehen verholfen, das ron Heroenkult nicht allzuweit entfernt ist. Die

Literatur, die sich mit Caxton, seinen Zeitpenossen und unmittelbaren Nach-

folgern beschäftigt, ist unübersehbar. In Blades erhielt Caxton um die Mitte

dei Torigen Jahrhunderts seinen berufenen Biographen, dem es dank seiner

Flhigkeit, die traditieaeUe Begeisterung ftr den nationalen Prototypograpbu

durch gründliche Studien tu dieaipUnieren. gelang, daa Denkflsal, daa En^d
Caxton errichtet hatte» TOD entstellenden legendären Elementen ta sftubeia aad

in eine "Relenchtung zn rücken, die einer wissenschaftlich gegrfindeten Unter-

suchung seines Lebens und seiner Tätigkeit günstiger waren. Aber erst durch

den früheren Leiter der Universitätsbibliothek in Cambridge, Henry Bradshavr,

dessen Begeiaterong gieichen Schritt hielt mit seiner eminenten kritischen Be-

gabung, wurde die Kenntnis von dem Entstehm und der Auabreitang des Bacb^

dtncks in England auf die unanfechtbare Basis historischer Forschung gesUUt

Ihm Terdanken es nicht nur die Englfin ier, wenn die neue gleidisam natur-

wissenschaftliche Methode der Typeiiforschnng und Trpenvergleichung zu Ergeb-

nissen in der historischen Bücberknnde führten, die vorher kaum geahnt werden

konnten. Die zwei bedeutendsten Schöler Bradshaws haben sich in die zwei

Arbeitsgebiete des Meisten geteilt. Procter behielt sich die extensive ^Methode

er und hat In seinem berflbmten «Indei* gleichsam ein BegastenwerlTdefABS-

breitung der Dmckerkunst geschaffen. Doff hat sidb nach einer gdegentüches

Barstellung des internationalen Buchdrucks eine nationale Aufgabe gestellt; Ent-

«tehnng «nd ftflheste Verbreitung des englischen Buchdrucks kritisch zu erforscheu.

Im Auftrage der Bibliographischen Gesellschaft in Chicago hat er eine neue

Biographie Caxtona verfalit, die ais i'rivatdiuck leider nur zur Kenntnis eine»

beschrlokten Leae^eisea kam. Seine tahlreichen kritischen Arbeiten aui dem
• Gebiete des englischen Buchdruclts bewegen die Universittt Cambridge, ihn sa
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VorlesangeD Mifimfordern und das Resultat seiner beideu Vortragazyklea liegt

tiBB b dem ob» aogefährten BimIi« vor. Die feetltadiuh« Kritik bat diesem

Bach gtgesflber einen aehweren Stand, da tttekhaltloaea Lob gerne ala obn-

SDäcbtiges WafTenstrecken gedeutet wird. Aber die darchana ernste, auf der

«icheren Grundlage eines grofieo and mit Vorsicht gebrauchten Tatsachen-

materials aufgebaute, dabei sehr anziehende Darstellung sif hert dem Buche nicht

nur eine bleibende Stelle in der wissenschaftlichen Buchgeschichte, sie erhebt

«8 auch zu einer behr anregenden Lektüre. Duff beginnt erst mit einer Würdigung

4er Weetmiaaterpreeee und ihren Vettrelera Caiton, Wjnkjn de Wörde Wörth

In Lothringen) und Julian Notary. John Letten (Lithaneu?), William de Machli-

fiin (Hecheln) und Richard Pjnson (aus der Normandie), also lauter Ausl&nder,

f&hrten den Buchdruck in der Citj ein. Die Tatsache, daß die ersten Erseng-

nif se des engü-chen Buchdrucks nur in geringem Ausmaße der Wirksamkeit von

Engländern eutsprangen, ist das charakteristisrhe Moment für den englischen

Buchdruck im Jahrhundert seiueü £nu>teheus. Denn die eigentliche Versorgung

Engiaade mit den SneugniMen der neuen, aich rapid auabreitenden Kunet ging

weit weniger von dm im Lande aelbet wirltenden Boehdruclteni aoa ale von den

nabireichen „Stationers', die sich mit dem Vertrieb der festlftudiHcheu Druck«

werke befaßten. Trotz des regional bestimmten Titols zieht Mr. Duff auch die

ausländitchen Beziehungen des englischen Buchhandels heran und mit Itecht.

Aber eä ist schwer einzusehen, warum gerade der deutsche Buclihaudel, der

aowoUl in England (Kobergerlj, wie auf dentschem Buden in ziemlich erheblichem

Ansmafie den Bedflifteiaien dce engliaehen Bttchermarktea aachinkommen aucbte,

in Hr. DnlTe Buch ao Temaehlleaigt wurde. Auf die Bedentnag von KOln ala

Drnekort anglo-lateiniscber Literatur habe ich in einer holländischen Zeitschrift

hingewiesen. Aber gerade für die ersten Jahrzehnte des sechzehnten Jahrhunderts

sind uebeu den von 3Ir. DufT ausführlich behandelten französischen und

holl&fldischen Druckern und Händlern auch die Drucker von Marburg, Zürich

und Strasburg Ton großer Bedeutung. In diesen Städten wnrde ein bedwteader

Teil jener Literatur gedruckt, der später ea mOgUch machte, England der ße-

formatioA suauAhren. Wenn hier gaai beaoadera auch die Druckertttigkeit

Jobann Schotts in Strafiburg erwähnt werden soll, io geschieht es aus einem

lokalen Interesse: die Wiener Hofbibliothek, eines der wenigen kontinentalen

Institute, die aucli eine Anzahl von Csitons Drucken besitzt, hat — wie ich einer

treuudiichen Mitteilung Dr. Brotaueks verdanke — eiu Unikum aus Schotts

Presee in ihrer Sammlung, daa in der engliiehen BeformatioosUteratur eine lehr

wichtige BoUe geapielt hat: William Boyea »A Brefe Dialoge, bitwene a Christen

Father and bis stobbomo Sonne, whom be wolde fiijne brjrnge to tbe right vnder»

atondjrnge of a Christen man» lyvynge". Das Buch ist in Wahrheit eine Über-

eetzuug aus einem bisher unbekannt geblioi eiien deutscheu Original. (Näheres

bei A. Wolf in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie, i-hilos.-histor. Kl.

Bd. 76, S. <^91 ü.) Von dieser Lücke abgesehen stellt Mr. Duüs Buch eine eiu»

wandfreie und TerliSliche Darstellung des englisdbien Bnehdmeks und Buch*

bandele dar, soweit ee sieh snf London und den im Titel umgreuten Zeitraum

beschränkt. Ein beson Jero Loh verdi* nt Mr. Duffä Verfahren, die chronologisebo

Folge der Drucke zu bestimmen, neben der Herkunftsbestimmung das wichtigste

Moment für die richtige Erkenntnis einer historischen Kntwicklung. Dafür bietet

«iue Eigeutümlichkeit iu deu Drucken Wjnkjn de Wördes vuu IüU4—1528 eiu
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lelmeicliM Beispiel: ein onprflnglieb «iiTereehrtee, später besebidigtes and dnidi

ein IbnKcbes enetites Signet Anf die Einbinde bommt der Yerfieeer besends»

eosfübrlich sn sprechen. Dabei verr&t er uns die seltsame Tettaebei ds6 die

vielgeröhmten englischen Bibliophilen, z. B. Lord Spencer, die ursprfin^lichen

Einbände durch die Arbeiten von Modebachbindern ersetzen ließen. Kiiie B»r-

barei, die fielfach au das ikonoklastische Treiben der moderoen Exlibrissammler

eriooert. Die wenigen itlnstntifen Beigaben des Bncbee sind immer ebiinktetiiliscb

nnd nnfedtloBNieb und erhohen nnr den Wert der vertreiniehen Sehrift. die nsa

nicht ebne den Wansch mos der Hand legt, es mOgen aneh die regional be-

stimmten Betltigongen des ungleich bedeutenderen festlftndischen Bochdraeks

einen Chronisten finden, der sich wie Mr. Duff nicht nur durch gründliche Kennt-

nisse auszeichnet, sondern auch durch die seltene Gabe, diese Kenntnisse

geschickt und anziehend zu verwerten. C—II.

Franc Simonid: Slovenska bibliograf^'a. I. del. Knjige (1550 — 1900).

Izdala in zaloüla „SloTcnska Matica^ V Ljobljani. 1903—1905. d*. 627 & (Sie-

venische Bibliographie. Teil I. Biioiier

)

Durch das vorliegende Werk des gewesenen Kustos an der Wiener Uni-

versitätsbibliothek wird eine offene Läcke in der O^terreichibchen Bibliographie

nnsgefflllt. Wae dnreb die leider frAhseitig gesebeiterte Untemehmong «^ter-

reicbSsehe Bibliogrtpbie* angestrebt wurde, könnte wohl am leichtesten anf diees

Art verwirklicht werden, dafi sich alle Österreichischen Volker eine Inventari-

sierung ihres Schrifttumes zw ihrer Nationalpflicht raachen wOrden. Durch das

Werk Simonis' kornnien die Slovenen dieser ihrer Pflicht nach. Eine vollständige

i^Ioveitische Bibliographie hat es bis jetzt nicht gegeben, was nicht nur der

^2iezialforacher der slurenischen Literatur, sondern jedermann, der mit dem

Osterreichieehen Bfteberwesen Oberhaupt za tnn hatte, empfindlich Tennifite.

Deshalb ist das Werk Simenifi*, welches ans der nnmittellMtren BesdilftignBg

mit dem Gegenstände im Laufe Ten mehr als 20 Jahren entstanden ist, als eine

höchst willkommene Erscheiitnng rn begrüßen. l>aa Vf'rdienst des sloTenischea

Bibliographen ist unr^o sriößer, als ihm keine bedeutenden, den modernen biblio-

graphischen Anfoidcruiigen entsprechenden Vorarbeiten zur \ erfflgung Blanden.

So wurde i. B. die protestantische Periode der slovenischen Literatur lauge Zeit

remaehlftssigt, so daß man von den seltenen Druckwerken des XVI. Jnhihnndertt

erst in den letiten Jahren Kunde bekam. Dne Beispiel Sebnnrrers nnd Kopitnrs ftad

eben keine Nachahmer. Es blieb dem im Jahre 1900 verstorbenen Lalbachsr

Pastor Tb. Elze vorenthalten, das üppig erblähte Schrifttum de» sloveniscben

Protestantismus niUier zu beleuchten. Der erste mit wissenschaftlichem Ernste

gemachte \ ersuch einer üloveniscben Bibliographie vom Laibacher Lyzealbiblio*

tbekar Matthias Cop, geschrieben im Jahre 1881 für den böhmischen ölavistea

äafsfik, kennte leider erst 1864 von Josef JireOsk TsrOffentlicht werden. Als

lediglich biographisehee Hilftmittel kommt auch die volnminOse •Geschichte der

aloTcnischen Literatur" von Prof. K. GUser (Laibach 1894-1898) in Betracht,

nur sind deren Angaben wegen der nacbllesig geführten Korrektur mit der

giOßten Vorsicht zn c:ebrauchen.

Vom Werke JSimonic" ist vorläufig der erste Teil heraus, der die in Buch-

foim von 1550—>1900 erschienenen Werke der sloreniidien Literatur nach dem
in der Wiener UniTersititsbibliotfaek Oblichen Sehlagwortprinsipe enthalt. Der
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zweite Teil wird die iu periodisciien Publikationen enthaltenen wissenschaftliciien

Anfs&tM, Mck nehtra eingeteilt, bringen und to «in«B fttalkatalog dantollea.

E« itt tu eiwMTteiit da0 in nreitfo Teile auch dit fon der Kritik (beiondera

TOD Prof. PetroTskij im russischen Joom«! dct HinisteriVD» fQr Volksanfklftrang,

Nene Serie, I. 1906, S. 152—157) gemacht«!! Zaatt« tarn ersten Bande beröek-

tichtigt werden.

Wien. Ivan P r i j a t e 1 j.

Katalog der Haadsehriften der Kgl. Sffbatlioliea Bibliothek au Dresden.

Im Auftra^'e der Gen'>ral*Difektten der KOniglielieB Sammlangen fQr Ennxt und

Wissenscliaft im Anscliln8«e nn die Ton Franz Schnorr von CaroUfeld 1882 und

18^3 herausgegebenen Band»' bearbeitet von Dr, i-udwig Schmidt, königl.

Bibliothekar, 3. Band (entbaitetid die Abteilungen S—R^ a—d). Leipzig B. G.

Tcubiier, 1906, 8% VI, 538 Seiten.

£• hat lauge gedanert — 28 Jahre — beror den 8. Bande dea Hand*

schrifteBkatalofea der Oreadener Bibliothek der forliegende 8. Band folgen konnte,

der die restlichen Beatlnde veneichnet und dem noch ein Suppleroentheft folgen

soll mit den Erwerbungen der neuesten Zeit, namentlich der 1885 einverleibten

Oelser Schloßbibliothek. In der Anlage schließt sich dieser Band den beiden

Iriiberen an und teilt deren Vorzüge und Fehler; zu den ersteren rechnen wir

die genauen Angaben Aber die Oeeehiibte der eioselnen Handschriften, xn den

Ictxteren die oft allsn snmmarisehen Angaben über ihren Inhalt; wenn man sehen

den Inhalt oft minderwertiger Samnelhandsehriften mitteilt, dann durfte man
auch nicht aOgern, genaueres Ober einen Kodex, wie 1797, zu sagen, der Melanthons

eigenhändige Briefe und solche seiner Zeitgenossen enthält, selbst dann, wenn

diese schon anderwärts beschrieben sein sollten; ein zu viel sthudet da viel

weniger als ein zu wenig. Aber — davon abgesehen — wir freuen uns au dem

Reichtnme, den dieser Band ans kennen lehrt. Der Heransgeber der buden
ersten Binde, der jetst die Leitnng der KOnigl. Biblletbek abemommen hat,

konnte noch die 188 Handschriften der Bibliothek über Magie und Alchymie

verzeichnen, unter denen eine Sammelbandschritt des 15. Jahrhunderts (Nr. 101)

fär ans deshalb von Interesse ist, W'<il sie aus Osterreich stninint. wie aas dem
Schlußvermerk hervorgeht : ('unipleluii» et scri|'tum in oastro Kuni^isperge pr(»ppe

Attesin Anno 1485, und sicii uucb 1594 in der Bibliothek Joannia liapiistae a

Seepaeh Anstriad Serenissimi arehidneia Ferdinandi dapiferi befind. Der Bneh-

Stabe 0 Dnfa0t die Handschriften in spaniseher (0*,) italieniaeher (0^),

IransOsischer {0\ englischer (0') und in den slavisehen Sprachen (0*, 0'). Unter

ihnen enthalten namentlich die italienischen Handschriften manche unbekannte

und wertvolle Stückt«, so «ien ungedruckten Convito d'amori des Marsilio Ficino

(O"?), den gleichfalls ungedruckten Dialugo consolatorio des üiannoizo Manetti

{0" 8} in einer Pergamenthandschrift des 15. Jahrhunderts, die unverölient-

lichten nnd Ar die Geschichte dea Jahrea 1611 bis 1821 wertTollen Ricordi

politiet des Lelio Jlaretti ans Siena (O* 9% eine Handschrift der Comedia Dantee

ans dem 14. bis 15. Jahrhundert (0*" 25) und zwei trets ihrer Wichtigkeit noch
nnbekaiint»' Handschriften der Trionfi des Petrarca, Pg. 15. Jahrh. (ü* 2G und 27).

Weiters linden wir Goldonis eigenhändige Übersetzung Molieres (0" 42), ein?

unbekannte Übertragnng der Historien von Quintns C. Rufus durch 'ien

Humanisten Leodrisio Crivelli (ü" 47) und meiuere Sammelbandschriften
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angrelegte herTorzulieben ifet. Ein großer Teil der franiöj^ischen HAndscbrifteo ist

mit kostbaren Miniatareii reich ee»chMiüclit. so die aus dem Bf^sitie «iei Henofs

voD Namours, Jaquei d'Aruiagi:ac (tl477) berrühreude Uandschnft U' 51« (üe

eine Überaetzong t«d Petrarcas Beinedia utriuiqae fortuoae enthält. Daao gmiOm

tUk OberMtMDfeo de« CMatodor (0*58) w4 Vegetius (0*67) das TttaMM
Begiüera d*Aigoo (0*58) ein« vicildehtaia dem Baritse de» DnphiBt Lewa XI

stammende Sammelbandschrift ca. 1400 (0*61) S. Gelaia* ÜberMCsnng vuo Oridt

Heroideii 65) mit 31 iilatti^T Ür-ii Miniaturen nnd der Prosaroman Histoire d«

Chiirleniagn. aus dem 15. Jahrii. .*inbt im Besitie der Graf^-n von H yTn (0' 81). VnW
den englibcben Uundschrifteu interessiert Wiclefs Übersetzung de« oeaea Testasesu

(G* 88), unter den tacbechieehen eine Bibel dea 15. Jahrb. ana deaa BeaitM der

Familie tob Lcekowets (0' 85.) HMdaehriflen mr dLdiMMhen Geeduchte «at-

balten die vier Abtetlugen Q, a, e and d. Vermitcbtce die AbteUnngen P, B

nnd b, anter denen R die wertvollsten Bestände enthält, so namentlich die Chronik

Thietmars Ton Magdeburj^ (R 147 . Originalbriefe Lotbers fR 96) und Melanthoni

(1* 97) sowie ihrer Zeitgencssen . das Auto^raph von Dürer» Sciinft : Vuii ieo

Proportionen dea ntenacblicben KOrpera [Ü 147;, Briefe von Eiiae t. d. lUcie

(Q 225, 226) and Gediebl« ihres Frenndee Tiedge {Ii 256*), die BevelotieM-

novellen Arnold Roges (R 284*) nnd die berflhmte HsjsbnndMfarift (B SSO), fSm

Reibe von 8tamrabfiehern (R 288-800) bietet eine Fülle you Zeicbnungea wl
Versen namentlieh auf dem Ende des 18. Jahrb.; den handachriftlicben NacbliS

des ßeißigen und erdi«nstv<dlen Bibliotbekara Friedrieh Adolf £bert bergen di«

Abteilungen ß 136-140 und 170-229. B. W.

Manuskripte des Mitt^alters und späterer Zeit, E i n s eUM i a i nta rea:

Reproduktionen. Mit 28 Tafeln. Leiptig. Karl W. Hiersemaan, 19II&

8*. Katalog 880. [VIII] — 222 s. - 10 Hk.

Wir leben zwar nicht mehr im Zeitülter der libri catenati, aber die wnt-

Tollen Hand.schriftoii ini i alten I)rucke beünden Bich fast ausnalimslos in i"

festem Bfsit/.e. daß es lit.ute feiLwieiiger i>t denn je. eine öffenthche oder Pnval-

bibliotbek mil Seltenheiten aus früheren Jubrhuuderieu zu bereichern. Daza komsit

natQrlleh noch, da0 die Preise fftr Handschriften nnd Wiegendraeke gerade ii

der neneaten Zeit gan« gewaltig in die HObe gegaagea sind, se daft seilst gst

dotierte nffentliche Bibliotheken in dieser Hinsieht nur selten ihre Kaoflost

befriedigen können. Bedui ft-' t s ja doch eines warmen Aufrufes in der (»ffoutlich-

k< ;t. um das Miiinjer r&altenuni von 1450, für dessen .\nkauf die preußische

Regierung fast die Hälfte des Preises — 40.00U Mark — durch eine außer-

ordentliche Widmung beigesteuert hatte, für die Königliche Bibliothek in Bvlis

la erwerben. Unter solchen Umst&nden mofi der Katalog, den Karl W. Hierte*

ra a n n in Lei pcig nnter dem oben angeffihrten Titel in Tortreflllcher Aosstattimg

dem hiicherliebenden Publikum vor kurzem TOlgetegt hat, in ganz besonderem

MaL'.' die A ufm crkhamkeit auf sivh ziehen, denn er verzeichnet eine Anzahl ko^t-

l»arer Haiidsclirif!ei). die ein stattliches Vermögen darstellen, ^^o wird eia

Breviarium Henedictiuuin (Nr. 169, 9. bis 10. Jahrhundert, auf den Tafeln 10. b»

U. Jahrhundert) mit 23.500 Mark, eine Handschria de? Horae Beatae Virgisii

Msriae (Nr. 82, ca. 1850—1880) mit 22.000 Mark, das Original-Manoskript d«r

donate op. 96 von Ludwig Tan BeetboTon (Nr. 188), das fftr TencfaoUen galt, lait
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42.500 Mark bewntet. Aber ni«ht dar mftteri«!!« W«rt ist dtr in vinMii-

•eliAftlieheii Eraitm die Bedeatong diem Ktttalogct ios recht« Lieht la stelleo

'eriMf, eendern der literarische and kfiiiRtlerisclie. Besondere Aofmerkminkett

«erregen namentlich die liturgischen Hand.-^rhritten im weiteren Sinne, deren der

Jsuitalog eine ganze Anzalil in liervorra^reniier Ausätattung aafföhrt.

Die Gruppe der Livres d'heares franzO&ischeu Ursprouget» aus dem 14. und

15. Jahrhondert, diu HiersemanDS Katalog aafweint, MÜt eine Yentellnng aof-

kommen von der einitoinligen Verbreitnog and Wertscbitsiing dieeer Art von

Ltterntiir. Der Sammeleifer der Gegenwart einereeite nnd die literarische Be-

wertnag anderseits lassen diese einet mehr von einem gläubigen, heute mehr von

einem profanen Standpunkte aas gfwürdigteu Denliinäler wieder stark im Werte

steigen. In einem dieser Livre d'licures (Nr. 87) wird uns das Hild der eistea

BeaiUeria — sie iat weltlichen ätaudeü — überliefert. Schade, daü wir ihieu

Kamen nieiit kennen. Dmn irir achten hente soigtaltig darauf, gerade bei der

Dnrchforschnng der hochentwickelten Bacbknnst des 15. Jahrhanderts, wer fflr

aolchen literarischen Besiti besondere Teilnalime an den Tag legte. £ine dntige

solche Handschrift läßt uns oft tiefe Blicl<c in das Getriebe jener Zeit tun. Be-

scheidene Andacht und weltlicher Prunk, i)rivater Sammeleifer utid öffentlirhe

Politik, hohes künstierisclies Streben und ein niechauibches Arbeiten nacii der

äciiabloue, all dies und noch anderes zieht seine Kreise um diebe Erzeugnisse

ncusdilicher Kunstfertigkeit.

Die Anfmerltaamkeit der Germanisten werden besondere xwei Nommem anf

eich lenken. Das Original-Manuskript deä Epos ^Cucilie'* und anderer Gedichte

^on Ernbt Schulze, dem Dichter der 'Bezauberten Kose' (Nr. 22 >, und 85

eigenhändige Briefe desselben an Adelheid Tjchsen uebst neun eigenhäadigeu

iJriefen des Dichters an Adellieids Mutter (Nr. 23).

Vom Österreichischen Standpunkte ans verdieuen besondere Beachtuag ein

deutscher Kalender des Johann von Gmnnden (Kr. 4, 1470), ein Anneibncfa des

Bartholomins Garichter, der iu Wien titig war (Nr. 12. 1561) nad das Bach Soa
der Mahler Knost' Ton Johann Uiickb> Ter i Xr. 14). Vielleicht wird aas dieser

Handschrift neues Licht auf den Baruckmaler HuLkiioIer füllen, der im Dienste

des steirischeii Chorherrenstiftes Voran tüchtige Leibtungen voiibraclit hat. Das

-Jahr der Kuibtehung der Huiiuscunlt ist mit der .\ugabe zirka lülb vielleicht

«twaa an frOh angeeetii

Aber nicht nur abendlindiscbe Knnat und Literatur sind in Hiersemanna

Katalog vertreten, uak das Morgenland ist darin gani stattlich aDsaschanen.

Namentlich die indischen nnd persischen Original-Malereieu bieten schon iu der

Beschreibung, wie sie der Katalog enthält, manches Lehrreiche. Darin liegt eben

der dauern de Wert dieses Kataloges, daß die darin aufgeführten kustbaren Denk-

mäler der Literatur und Kunst nicht biuü äußerlich beschrieben werden und

ihr Inhalt knn angegeben wird, sondern dafi man Aber daa BedentnngsvoUste in

ib&OD Analfthrlicheres erOhrt. Die Angaben Aber die Miniaturen s. B., wenn sie

ancb natnrgemlfi knapp gehalten sind, bieten m Vergleichung mit anderen

Sandscbriften maadierlei Auhaltspankte. Die beigegebenen 2S Tafeln nnteratfitxen

unser VorstHllungsrermögen wesentlich.

So kXfWt sich der Hierseniann'sche Kataiiig als eine hibliograjdiisclie Leistung

dar, aul die nicht nur der Herausgeber, sondern der deutsche Buchiiandel über-

banpt atoli lein kann, denn er teigt, wie an dem alten Mittelpunkte des dentaehen
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Badihand«lt Ktpitalkraft und witttntcliAftliclier Eratt mit krütignii EiaMiw

dta Utonriiehe Getriebe beleben mid flJidern.

Gm. Ferdioftad Eiehler.

In dem von ^»chitFmaiin und Berpor heransgegebenen , Archiv für die «Je-

schichte der DiOzese Lin»" III. S. 134 ff. veröffentlicht der um die Geschichte

des oberOsterretchischeD Böcherwesens verdiente LandetarchiTar i. P. Dr. Ferdioaod

Eraekowiter eine tniAhrlidie Stadie Aber den ersten «Linser Bncbdraek«

Hmis Planck and leine Naehfelger im XVII. Jnhrhnndert* De» VerlSum iit

es g^elungen, eine Reihe von AktenstQcken za finden, die Ober die wenig erfrenliche

Geschiclite des ersten Linzer Buchdrucka volle Klarheit bringen. So veröfTentliclit

Krackowizer das Gesuch nin nruckhewilligung, das Planck am 26. Jänner l6l->

an die obderenusischen evangelischen Stände richtete, aas dem wir erfahren, da&

der erste seßhafte Linier Drucker aoi Erfart stammte, sich, in Himberg aafhielt,

nnd ebne alle Geldmittel »ach Lins sog» «weil es annmebr Z«t wehre, sidi

niedenniriehtea.* Die Bewillignng wnrde ihm bald erteilt» nnd am 14. Norenbcr

1616 wurde ihm sogar ein Baehladen im Landhaus zugewiesen. Im übrigen aber

konnte Planck während seines Linser AnfenihaHes, der sieh bis zum Jahre

erstreckte, am fi<renen Leibe ppOren, wie es mit der Mncht der Stände immer

mehr bergab ging. Abschligig beschiedene Gesuche um Veibesserang seiner

Stellang nnd Erweiterong seiner Befugnisse nnd Sebalden — davon beridrtse

die von Kraekowiser TerftlTeDtUchten Urkunden in immer neuen FariantM.

Immerhin konnte Planck eines bescheidenen Nschruhmet sicher sein; in stnwr

Offisin ist eine Reihe der bedeutendsten Schriften Keplers zum erstenmale gedrnrkt

worden. Auch «her Plancks Nachfolger Crispinui« Voytlejider (16'2S— ir)34i, Johann

Paltauf (16;i4— 1687). die Kürner (1638—1670). Kaspar Kreyschmid (IÜ71-1699).

Johann Jakob Majr (1674—1682) und Juhann Hädlmajr (1683—1699) erOffentlieht

Krackowiier vollkommen nenes Material. — Dafi anoh vor Planck in Lins gelegeot-

lich gedruckt wnrde, steht anfier Frage. Krackowiser erwihnt dae ansdrt^bd

anf S. 137 f. Doch sind die Angaben des Kompilators der „Bibliotheca Wied-

hagiana* S. 512 und 845, der schon 1602 und 1609 in Linz Bäeher
drucken läßt, zu korrigieren : Die dort als Linzer Druck bezeichnete S.hrift

Keplers «Astronomia nova '/•.T'.'//,':.Yr"0': sev Pliy^ica coelestis tradita commentahi»

de niotibvs etellae M&rüs" tragt nur den Druckvermerk «Anno aerae Dionjsianse

1609" nnd ist ohne Zweifel in Prag, wahrscheinlidi von Paal Seeeins gedruckt.

(Wien ü. B. III 189145 Adl. Prag U. B. XL». A. 6. vgL Haaslik S. 574

wo es (Prag.) statt Prag heißen soll.) Der tweite in der BibL Windksf.

angeführte Druck scheint apokryph zn sein, ist wenigstens nicht beletjKsr. —
Mit den kümmerlichen Bibliutheksverhültnissen in Linz scheint es zussrameo-

zuhängen, daß Krackowizer in seiner .*^tndie auf eine veraltete bibliographische

Literatur angewiesen ist. So ist im ersten Abschnitte seiner Einleitung is

berichtigen, ds0 in BrIInn schon vor Btahel nnd Preinlein im Jahre 1485 gedrurkt

wnrde, dafi nicht Jobannes Winterbnrger, sondern Johannes Helm (Ceseis) der

eiste Wiener Drucker war und dafi schon drei Jahre vor Brünn in Wien gedruckt

wurde. Sprachlithe Flüchtigkeiten wie der Austriazisnius .eine gute Kunde* fr;r

«ein guter Kunde" (S. 180) stOren den Reiz der sonst gewandten Darstellung-

Ein besonderes Verdienst Krackowizers ist die ZusnmmenstellaDg des

Kataloges aller ihm bekannten ans Plancks Offizin hervorgegangenen Dm^e. Ah
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Verleger Keplers und des Historikers Hieronjmos Megisers, die beide an d«r
•wigeliaebeD LandMbaftsMhoU in Linx lehrten^ fUlt PUnck ein« b«sond«r»

Rolle nntor d«i dentocben Drackern dM 17. Jabrhnpderlt sn. Kraekowiiar hat

daher vollkommen recht, wenn er neben der Anfzälilnng auch einen Präseni-

nachweis der Drucke xinterninmit. Soweit die Bestände der Wiener Universiläts-

Bibliothek, die aas dem Naciilasse Windhags eine besonders große Anzahl Linzer

Frühdrucke zugewiesen erhielt, der Prager UniTertit&ts*Bibliothok und der

Bibliothek des British Museum in London in Betraeht kommen, sei das Ver*

seicbnit XrackowiMn dareh die nftehatebeiideii Angaben ergtnai Yer allem wird

die Liate dnrcb Eaplera ..Prognoatleon, Ton allerhandt bedranliebea Vorbotten

kflnfftigren Vbelstands, in Kegiments- und Eirchensachen, sonderlich Ton Cometen

und Erdbeben, anff das 1618 uuA 1619 Jahr." S. 1. 1619, daa aich im British

Muaeurn (8610. bb. SS.'* befindet, zu erweitetn sein.

2. Wien ü. B. (II 189149) aus St. Florian — L. Roseuthal Kat. III Nr. 878.

~ Libri Cat 8987. — London. Br. M. 538. KS. — Libri Cai 8988.

4. Wien ü. B. (I lG258ft). - London Br. V. (587. a. SO.)

5. Wien U. B. 8 £xem]»lare (II 189142 und I 189140 Adl) «raterea ana^

St. Florian. — Prag ü. B (C. 10) vgl. Hanslik S. 276. Libri Gat 8984.

Kollationiernng ; 4 unpez. 113 gez., 8 ungez. S.

S. Prag ü. B. (K, 21) vgl. Hanslik S. 418 (Drutkjuhr fälsclilicli J'.16- i.

19. Wien U. B. 2 Exemplare (l 184158 und I 1841Ö9 Adl.), beide unvull-

atftndig, da aar die etate« 8 BBeher «de apbaerida* vorbanden aind (26 angex.»

417 get. 8.); — daa 4. Bneh cracbien 1622, daa 6.-7. 1621, waa Kraekowlter

nidit erwibnt. — Libri Cat 8965 and 8966 — Rtoey, Cat. S. Hart. 1517. 1515.

22. Wien U. B. (I 199220) unvollständig nur bis Sign. J 4. — Die Schrift

heifit .Gegründter Nothwendiper Bericht etc." und ist datiert (1619).

2.7. Wien U. B. 2 Kieinplare {II 187119 imd II 1-9148 .\dl.) — Prag

ü. B. (B. 83; vgl. Hanslik S. 276. — London Br. M. 2 Kxeaiplare (785 1. 21

and 48. e. 15.) ^ L. Boaenthai Kat. III Nr. 878. — Libri Cat 8987. — Kepler»

Harmottieea maadi libriV werden „anmpfcibna Godafredi Tampacbii Bibl. Fraaeef.*

gedmekt. Das Werk hat sUerdinga einen Geaamttitel mit dem von Krackowiier

bezeichneten Signet; doch besitzen Liber l. IV. und V. besondere Titel mit dem

o.-ö. Landeswappen. Planck verwendet hier vielfach gripchische Tjrpen. Kol!.;.

Titel, 6 uiigez., 66 -j- 255 gez. J^., 4 astron. Karten. 3 Kartons.

29. Wien U. B. (I 248648) — Koll.; Titel. 16 gez., 1 ungez. S.

40, Wien U. B. (I 184678) — Kell.; 14 nngei. 8. -w—

AUS ÖSTERREICHISCHEN BIBLIOTHEKEN.
(Von der k. k. Universitäts-Bibnothek in Lemberg.) Im .lalire 1906

verfügte die Bibliothek über 88.831 K (davon 20.000 K ordentlicher Dotation..

15.151 K an Matrikeltazen, die neae Bibtiothekaateaer braebte 8672 K ein). Der

geaamte Zawaeba an Draekwerken —Kaaf, Qesebenk"and Pftiehteiemplarea «->belief

aieb aaf 5920 Bände; dem Archive werden zwei geschenkte Urkondoa einverleibt

auch wurden 68 Münzen geksuft. Der Totalbestand am Ende 1906 ergab 191263

Bande an Druckwerken, 887 Handschriften, 11.17^ MOnTeii und 502 Medaillon..

Kecht stattlich nimmt sich die iTrequenx aus. Benutzt wurden 167.8^ Binde von
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58.5M PanoDan, daron entrallen auf 5576 Eutlehner 13.593 B&oda. Dazu koaat

Dodi dar auswärtige Verkehr, der 1282 verschickte ood bezogeae Bände tob

Drucken und 12*' Handechriften umfaüte. Die Bibliothek war dem Publikaro u
1?48 Tagen 8 Stunden täplicli (Sonnabends bloß fünf Stunden vormittags) zugängiicL.

Der Beantenslatuä bfnitaud wie fiäher aus zirka b Beatiiteu und eiuein Vuionur

(fttr daa Baferat d«r Srmiuarbibliothakaii), dia BadiamiDg lag 4 atabilan oai

2 AnsbUCidiaiiarn ob. r. k.

(\'on der rniversitäts-Bibliothek in Innsbruck.) V e r w a 1 t u ii g s j a h r

1905/Üü: Uucnerzuwachs 7044 vol., davon Neuerwerbungen 4604, Fortsetiungen

2390. Kauf 1056 (neu 307, furtgesetzt 749), Scbeokoug 5540 (4133, 1407), Pflicbt-

«xamplara 412 (187, 225), am DoublaltanaDattiiicb arworban 96 (87, 9). Eia

naagakaaftaa Bneb obsa Einband koateta darcfaacbnittlich 18*5 JT (aia iuUr>

geschichtliches 41 A"). 80 Werke kosteten über 100 A". Seit 1898 wurden im

Doublettenaustausche erworben 1520 vol . abgegeben weit über 7000. Gebunden

liefen 476 vol. ein, davon im Kaufe IGl. Zahl der Leser 13.914. Die BiblioUiek

war an 800 Tagen zudringlich (während 1814 Stunden). Verliehen wurden 11.297

Bäode, Im Orta 10.699, nach answirta 598 toL Entlehnt «orden aua OaterreichiMkea

Anataltan 602, ana Kroatien 2, Dantaehland 289, Sebweis 5, Frankreich 1 toI;

aadi ürotiaaban Anataltan 278, aanatigan Oatarraiehiachan 818, DachDentaehlandIk

Schweis 1, Italien 1, Fiatikreich 6. Von den Haudachriften worden 57 benOtit

davon 4 Teraendet. Bücharstand finde September: 212.4S5 vol., 1138 BuA-

«cbrifteu.
_^

VEREINS-NACHRICHTEN.
Arn 9. März d. J. fand ein von Bibliothekar Laschitzer geleiteter

Vereinsabeod statt, au dem iwei TOn Vereinaniitgliedem gestellte Autrige aar

Verhandlnng kamen. Der erste von Dr. Frankfnrter gettaUte Aatng

lanteta

:

Dia Feier des 2ehnjälirigen Bestandes des Vereines TeranlaOt mich, dea

Antrag zu stellen, le: diesjährigen ordentlichen HauptTersarnmlnng oder, falls

das inopportun erscheint, einer im Juni d. J. ubzuiialtenden Vereinsversanimlang

die folgenden schon im Vorjahre beabsichtigten Anträge za£ Beschluüfasäuug zu

onterbreiten t

Die HanptreraammlnDg besw. Veraammlnag welle beaehliaBen

:

1. £s werde ein ana fftnf Mitgliedern bestehendes Statntaa-
BeTiaions-Koniitee gewählt.

2. Dieses Komitee hübe zu bestehen aus drei Aussohaßmitglieden u4
zwei aiißeilialb des Ausschusses stehenden Vereinsmitgliedern.

3. Das Komitee ist uubeschiätkt in seiner auf die Kevision bezugUcbtn

Tfttigkeit, deeh aoll aich diese vemehmlieb anf die die Zuaammenaetrang dsi

Anaaehnaaea, seine Tätigkeit und aeine Eenpetens, ferner anf die die YaiaiBS»

veraammlungen betreffenden Paragraphe erstrecken.

4. Das Komitee berichtet bis läugstens aeeha Wochen Ober seine Tätigkeit

an den Aussciiuß, der dann, falls Statutenänderungen vuin Komitee TorgescbUpes

Ml erden, eine außerur deutliche Ilaisptversauimlung anberaumt,

damit die neuen Vereinsstatuten bereits in d^m im Oktober 1906 begiuoeadss

iieaen Tereinsjahr in Kraft treten kOnnen.
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5. Soweit durch die StatuteD&ndeniiipen Xenwahlen in den Ausschuß nötig

•ein tollten, werden sie in derselben aoüerordentliclien Uaaptversamnalnng vor-

S^enommeD.

Zur B«gr1lB4iing ditter Antrlg« beebra kb mlab folgendat unf&bren:
Et Ift eitt« nnleiigbftr« Ttetiadb«, daß du InteraMa m der Tereimtttigkeit

in den Kreisen der Mitglied«? tin sehr geringes ist, es ist ferner feststehend^

daß das Verpinsleben. insoft^rn es sich in Vorträgen und Diskussionen, in V^r-

handlangen über bibliothekarische Fach- und Standesfragen äußert, in den letzten

Jahren immer mehr abgenommen hat. Die Gründe für diese beiden Tatsachen

scheinen dirin in liegen, daß die VereiDsmitglleder au der Tätigkeit dttTereiii«

niclit genägend Aateil nebmen kUnnen, dft der AotichnO, wie es in der Natur

der Saehe li^ nnd in allen Teretaen and XOrpenebaften der Fall ist, aar tar

Kzekative bemfen. nicht nur diese, aoadern aach sozusagen die Legte*
1 a t i T e ansübt. Die in der Versammlung Tom 8. Dezember 1895 beschlossenen

und seither nur in einem Punkte abgeänderten Statuten scheinen schon an»

dieaen Gründen einer Bevi^tion bedürftig, die insbesondere zu erwägen haben

wird» ob aicht doreb Xadtraag der die Zattmaieaaetiang dce Aaiacbneiee, eaiae

Tfttigkeit aad Kompeteat, femer der die TereioireieaainilaageB betreffenden Be-

stinmiangen die Hebaag dee latereeeca der Mitglieder nnd ibrer Mitarbeit an

den Aufgaben des Vereine« gesichert werden ItOnnte. Es ist gans natfirlich. daß

die bei 'ler Gründung eines Vereines beFchlossenen Statuten ihre Krsprießlich-

keit *^r8l er]>roben riiüssen und ebenso ist der Versuch berechtigt, nach einem

Dezennium die ersten Statuten an der Hand der gemachten Erfahrungen einer

Obarprftfting la aaterslebea. Mit den lateatioaen, die die Tereinsgrundung ver-

anlaOtea, ile eia Aareger aad aa dea Vorarbeitea Beteiligter wobl rertrant, darf

ich gewifi fDr mich das Recht beaaepraeben, feetiQstellen, dafi tatiftchlich die

Ton mir selbst in der Versammlung vom 8. Dezember 1895 vertretenen Statuten

in wesentlichen Ponkten revisionsbedürftig sind. Mit meinen Anträgen will ich

lediglich mein Interesse an der Sache bekunden und ii ii glanb*» umso eher aaf

ihre Annahme rechneu zu dürfen, ab sie nicht nur berechtigt, sondern

aoeb Tellkomnea anprijndisierlicb eind.

Der Antrag, der dem Aaaedineie rar Beratang vorgelegen war, eine Be>

ratang, in der auch der Antragsteller dem Ausschusse ugetogen war. hatte zur

Einsetzong eine« Snbkomitees geführt, das Dr. Weiß zum I{<?ferenten berttellt

hatte. Mit dem Tode des Referenten war eine Stockung d^r Beratung eitige-

treten. Endlich wurde Dr. D o u b 1 i e r zum Referenten besteilt, der im Namen

des Aasschusse« für die Ablehnung des Antrages eintrat : in seinem Referate wlea

er kars daraaf bia, daB eiae Belebaag dee Vereiaee aieht von Statatea aad Oe-

lebAfleordBaag, eoadern von dem Intereise der Mitglieder ansgeben aitteee. la

Erwiderung auf die Ausführungen des Referenten führte Dr. Frankfurter
in swei Rpdfn am Bep'"'!«' '""^ ani Schlüsse der Diskussion etw;i foti,'en<ips aus :

„Wenn es nocii eines Beweises für die Berecbtigung meiner Antrag»', von

denen allerdings einige längst gegenstandslos geworden sind, bedarf, so wird er

meines Erachtens gerade durch die Ausführungen des Herrn Referenten Tollaaf

erbraebt leb kaan fireilicb aiebt lengaen, da6 ieb dareh diese Aaeftbraagen

aidit aar flberrafobt wordea bia, weil ieb sie aieht erwartet bitte, sondern daft

sie mich auch peialieh berührten. Die AatfQhrnngen de« Referenten setzen nftm-

licb eigeatlicb gant aadere Antr&ge vorane als jeae, die ich gestellt habe, oder
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«le iegeu meinen Anträgen eine leodenz und emeti öinn bei, die in inrem W^ r:-

Int wedar «Qvgoartekt noch aag^dmtci uad. Ich wi0 mUk deshalb mnicte
dafffso vtnMbMi, daß aidM Anttict bnptaidilidi vm eiatr Oppontio« g«fM
dm derxeitifai Aocschofi. ja aoch nur tm tia«' Kritik seiner Tätigkeit diktiert

sind. Nicht etwa, daß ich nicht yielleicht an man hen Dingen Kritik Oben könnte

oder daß ich nicht den Mat hätte, e» so ton. Ich biu gewohnt, meine Anaicbt

XfflfeD zu sagen. Aber es int nicht meine Art. Iakti6ae Opposition xn macbec.

lieahalb haben aneb meine Anträge keinerlei peraOalicbe Spitze. Und deshalb

li«b«B Bvch ftlla «incbligigen Antfiliningen dM ficfNMton alt ni«bi«n Aatiifea

df«Btlieh nidito n tiu und icli noterlaatt «t dalMr. raf n« im cIiimIimb «»•

fifcbsB. leh «kUre Tielaehr, dafi et mir einfach unTerst&ndlich ist, wm mne
10 klar gefaßten Anträge so miß ieutet werden k uintm ood daß M BIT T^*^'
iat, daß Bic überiianpt abgelehnt wt-nie:; ii"'nnen.

Ich habe lediglich die tatbäcblicijeu \ erhältnisse, die Sie mit mir beklaffo.

zum Aolasse meiner Aktion genommen. Icii sagte mir, wenn «a wahr ist — oui

Sie bestrdieii et ja nicht — dafi daa lattretia IBr dao Teraiii im Schaft« wiMr
llitffUadtr, wie dia tebwaeh« Teilnahme an den .VeraammlnfegiB lelgt, gariitf iaL

so Terdient erwogen zu werden, ob nicht diese Zustände durch eine aadcve

Or>,'anieatiün hehotifii werden könnten. Ich sagte mir: es hat keinen Zweck, etwa

den .Au-schuß aiizukhiyi^en oder an seiner Tätigkeit Kritik zu üben, sondern es

enipliehit äich, die Organisation des Vereines, d.i. die Statuten,
einer Revision za ontersieben, am sa prüfen, ob man nicht durch Änderung^
dieaer Statnten eine Beaaemng enieleo konnte. Daa nnd nichts aadcna iat dae

Ziel meiner Antrige, die bereits ein Jahr« bevor ich aie einhradite, im HiabUck
auf den berorstehenden Abschluß des ersten Dezenniums formuliert waren, jedoch

erst anij^'siohts der beabsichtigten zehnjährigen Feier des Bestandes des Verein«
eingebracht wurden. Ich hab'» damals seitens mehrerer Kollegen Zustimmungen

erfahren, auch Herr Uegierungsrat iiaaä hat ihnen durchaus beigepflichtet, nur

war aa aeln Wnsaeb, dafi ich aaa praktleehea Grttndea van einer Beratung dieaer

Antrige in der feierlieben HaaptTeraammlnng abiehe. Dieaam Wwiache h«h« idi

Becbnnng getragen und es dem Avaaebneae flberlaieen, die Antrige cvejktucU in

einer dazu einzuberufenden VereinsTersammlung rerhandeln zu laaaen. Daß dies

erst heute geschieht, liegt nicht mir an der beklagenswerten Tatsache, daß der

früher bestellte Referent inzwischen gestorben ist, Eondern eigentlich an der

gauzeu Behandlung, der Sie im Ausschüsse die Autriige unterzogen haben. Meiner

Anaicbt nach beten meine Anträge, die ledigUeh formaler Ifatnr aind, ftber>

haapt kein Snbatrat fdr eine fiber die Antrige binaosgohende meritoriaeho Be>

ratnng im Ansscbusse.

Ich war absichtlich bemüht, meine Anträge, denen a u s s c h 1 i efi 1 i cb,

wie schon ihre Textiening zeigt, s a o h 1 i c Ii c Motive zugrunde Hegen, co tn

formulieren, daß sie We ier eine Veranlassung zu einer VurberatQUg im Auaschoase

noch die Möglichkeit einer Ablelinung bieteu sollten.

Wenn ich frflber aagte, dafi die Anef&hrnngen dee BeferoBten eisen aBdcvcn

Antrag snr Voraniaetsnng haben als jenen, den ich geatellt habe» ao mOchto idk

mir gestatten, dies ein wenig tu erhiutern. Die Aofffthningen des Refereotea

müssen bei jedem Unbefangenen die Vorstellung erwecken, ich habe beantragt,

der Vorstand möge erwägen, ob und welche Änderungen der Statuten zum Zwecke
der Hebung des Vereinslebeus sich emptehleu u. s. w. Uätten meine Aatiüge so
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gelautet, dann wäre es begreiflich, daß der Ausscbuß in die inerifcorische Be-

fatoDg eingelicu und, W600 er lur Übeneagung gelangt ist, dafi ftbtrbanpt Ände*

Tungjm der Statatea dan genaaiiteii Zweck nleht haben kOanen ond daß er aieh

praktiiche Xndemngen Dicht denken kSnne, die Ablahnnng dieacr Antrige be-

antragt. Mein Antrag lautete aber: Es mnge in einer Te rein sversam Ul-

la ng ein StatutenreTisioiiB-Komitee gewählt werden, das au« 5 Mitgliedern, ond zwar

zwei außerhalb des Aus.schusses stehenden und drei dem ÄQsscbusse angehörenden

besteht ; dieses Komitee soll in seiner auf die Revision gerichteten Tätigkeit un-

«madirilnkt tein. Ich habe äbd^tlich ea nntetfaaacn, kenknte Abpndemnga-

antrige sn atellen, nnd mich daranf bMchfftnkt, dia Paragnq»hen ansndenten,

•nf die sich die Revision rornehmlich eratrecken aollta. Ich hfttte natürlich

ganz bestimmt formulierte Anderangen vorschlagen kOnnen, denn ich habe ja

nicht aufä Geratewohl und ohne reifliche Überlegung und ohne mir selbst klar

darüber zu sein, welche Änderungen zweckdienlich wären, die Anträge eingebracht.

Allein ich wollte der Beratung im Kevisions-Komitee in keiner Weise vorgreifen

nnd nach nainer Intentien aellte erat ana der Beratung dieaca Beviiiona-Konitaea

^aa Snbttrat fttr «Ina weitere Baratnng im Anssehnne nnd im Vereine hervor-

gehen. Die Berechtigung des Gedankena an aich, nach zehn Jahren die Frage

einer Statutenrevision aufzuwerfen, kann doch kaum bestritten werden. Auch der

weise Solon hat die Athrner nur verptiichtet, die von ihm gegebenen Gesetze

sehn Jahre laug unverändert zu lassen. Warum sull daher ein Verein die Er>

fahningen des ersten Dezenniums sich nicht zunutze machen and erwägen dürfen,

ob nicht die Stataten, aei es in ihrer Ginia, aei ea in einseinen Teilen, einer

Beviaion bedflrftig aind?

Anstatt nun das von mir beantragte Statuten revisions- Komitee wfthlen in

las<;en und diesem Komitee tiie Krwfigung, ob und welche Änderungen an den

Statuten vorzunehmen seien, vorzubehalten, hat der Ausschuß es für richtig be-

funden, selbst ein Subkoroitee mit der Beratung dieser Anträge zu betrauen.

Dleies Subkomitee wurde in einer Ausschußsitzung gewählt, zu der ich ein-

geladen war; obwohl der hantige Beferent damala lelbat beantragt hatte, mich

den Beratungen dea Sabkomiteea, aoweit ea eich mit meinen Anträgen beecbifkige,

beizttziehen (denn dem Subkomitee war auch der Antrag Schabert zugewiesen,

zu den Beratungen über diesen Antrag sollte nach dem Antrage Dr. Doubliers

selbstredend Dr. Scli. beigezogen werticii
, wurde icii zu den Beratungen nie be-

ruieu. Ich konstatiere lediglich diese Tatsache. Ohne deshalb irgendwelche Ra-

kriminationen sn erheben, denn ich erkläre ganz offen, daß ich die fiinaetsnag

eines Subkomiteee Ar unrichtig nnd in meinon Antrage nicht begrfindet hielti

nnd dafi ich auch im Subkomitee keine bestimmt formnüerten Indemngaantrftge

.restellt bitte, weil nach meiner Intention das nach meinem Antrage einzusetxende

»"^Uitiitenrevisions-Komitee tlie Heratuug j)flegen sollte. L)as Subkomitee ist nun,

Wie aus dein lieutigen lielerate Hervorgeht, in eine mentorische Beratung der

sujtponierten Anderuugeii eingetreten und der Referent hat sich suzusageu meinen

Kttpr serbrocheu. Er aagte eich, jeoe^von mir angedeuteten Paragraphen ins Auge
issiend, waa kann denn Dr. P. für Änderungen meinen? oder waa aoU denn da
geändert werden? nnd da er keine Aiidernngen fand, namentlich fftr den Zweck,
den ich als Ausgangspunkt nahm (obwohl mir das durchaus nicht die

Hauptsache ist), so sprach er sich überhaupt gej^on jedf .\uderang ans, und
deshalb beantragt der Ausschuß die Ablehnuug meiner Auträge.
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leh kum nadi d«ni GeMftoD trote d«r Auflhraofcn 4m SefMMten mmw
Anträge nur aofrechthalten und ihre Annahme Ihnen wärm^tent «jbipfehlen. S\*

fiin i so {gefaßt, daß sie nach keiner Kichtnn^ prSjudiiieren. Lasten Sie doch du
Komitee zusammentreten and in ruhiger, unbefangener Prufanti erwägen, <".b «
nicht zu bettimmten Formalierongen gelangt. Ich giaobe dadurch alit^in schon di<>

rein »achlicbe lotereeae bekundet to haben nnd dadarch deotlieh genug bewieMn

«1 haben, daB den Aalilfen nicht daa MeliT der OppoaitioB fegen den dei-

seitigen Anaaehnfi innewohnt, daO ich in dem an wiiileadeo Komitee den wm
dem Aasschusse za entsendenden Mitgliedei^ die Majoritit aicbere. Waa ist deaa

daimt riskiert, daß das Statutenrevisions-Komitee gewthlt wird and sieb an

Beratuugsti«ch setze? Kommt das Komitee zum Resultate. dsB Ton ^tat it?:-

Anderongen abzusehen sei, nun, so wird es in diesem 5tnne an die VersammiaDj

berichten.

Wegen des anpräjudizierlichen Charakters meiner Anträj^e will ich es auch

unterlassen, im einzelnen hestimrate Abänderungsantrage zu stellen. < •rf-ri er-

standen, konnte ich es im Momente auch niclit. In meiner Motivierung hab- ich

bereits im allgemeinen die Materie angedeutet. Aber, wie bereits bemerkt, die

Titifkelt daa Koniteee aell anbeaehriakt aeia. £a wird x. B. anch den 1 (Zweck

den Tereinea) in erwigen haben; vieUeieht gelangen wir jctrt an einer anderea

Formulierang und iehen dadurch an einer anderen Organisation dea Yereiaea.

Vielleicht gelangt man xur Überzengjung. daß v^n ier VeraDsta]tan<;r r-n V^r-

trftffen überhaupt abzusehen ist und jäiirlich nur eine HauptTersaniniiun»: in wr-

austalten sein wird oder man betont den Charakter des Fachverem-^s siirser.

dann müssen die Vortragsabende anders organisiert werden. Aach die Bestin-

Binngen Iber Znaammenietanng. Wahl nnd Kompetena dea Anaadinaaea wanlea

ielleidit eine achirfere Fermnliemng finden. Derseit aind aundie Paragc^phea

zu unbestimmt. Kurs, ich möchte auf daa Einzelne jetzt, als aweeklea« nicht niber

fingehen. da wir ja nicht in eine meritorische Beratung momentan cinUetaa

können oad anch die heutige Debatte nur formalen Charakter bat.

Trota der Ennnntemng dea Referenten will k^e Oppoaitieacrede

halten, weil ich aie. olfen gestanden, fftr erfolglot halte (anch der von Dr. DoaUier

erwähnte Oppositionsredner hat ja nie einen Erfolg erzielt), ich halte fiberhanpt

dafi^r. daß nur das .Sachliche betont und alles Pers&nl iche. das ja in

einer richtigen Oppositionsrede nicht unberührt Meiben kann. ferngeh:iiten werden

sollte. Dr. Itoublier hat ja meines Anteils au der Vereinsgrundong and meiner

Bet&tigung tmTerMne Bit Anerkennnng gedacht nnd to bitte ich Sie. fibeiataft

an aeia. dag anch bei meinen in ?erhandlnng stehenden Antrigea lediglich das

Interesse fUr die Sache, die gedeihliche Entwicklung nnserea
Vereines, für mich maßgebend war und deshalb bitte ich Sie um .Xonabne

meiner Antr&ge. zu deren MHh<>r'>r Motiriernog ich nar auf nMiae. den Antrigea

beigefügte Begrändang Terweibeu kann.

In der Debatte begrändeten Dr. H i m m e 1 b a n r nnd in wiederboltfn

AuBführnnir»n T*:. «> u V 1 i r die ablehnende Haltung de<« Aa«schn««es. wihreni

Dr. V. S t e r n r c k dw \ ersCh'-ep; UDt.' des Antrages dcr^h 'en Ausschuß o<-

mäugeite uua leihs:'t iat ceu Antrag eintrat. Kegieruorsrat Mej er naiim «ae

vemittelnde Stellung ein. Sehliefilich wnrde der Antrag abgelahnt.
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AU tw«ltor Punkt 4«r Tagifor^miif folgte di« Btntvvg 4m Mttmn
Dr. T. S 1 0 r 9 e c kfl, der dahin gebt, jBinfflhrang von Kftntlflibataiton in
Siblioth«k8(lienat bei der UoterrichtaVerwaltung in Vorschlag so bringen.

Zur Begründang föhrt Dr. v. S t e r n e c k aus, daß im Bibliothektdienste

wie in jedem Zwefgb des Verwaltongadienates die zn leistende Arbeit ver-

achieden aei, indem ein Teil der Arbeit anaacbließlich mechauiscb^r Art ß9i,

wUirfsdi 4«r into« T«tt im Arbdt abtclmiiMli« 9ttd«iig dm JSmm%n toims-

MtiM. Uiäm^ fftr 4i« Leittiuif BMohuiMtr Aibdt «In nidit aktdenM f»>
bildeter Beamtor gMigattar erscheine als ein akademisch gebildeter nnd du 0»>

halt des ersteren geringer sei als das des letzteren, bedeute die Kinfiibrung tod

Kaosleibeamten im Bibliotheksdienste einen doppelten Vorteil, nämlich eine

größere Leistungsfähigkeit der Bibliotheken einer< und geringere finanzielle

Opf«r der StaatcTQrwaltang andersaita. Ala Fer8oneQ,aa8 weUbeo sich die Kauzlei-

bMntiii M nMÜmm UUIm, klmoii mir UntorolBiiiN ail Bouiittintftidluift

in Betraeht

Dem Kanzleibeamtea «Ii* snsaweiaen :

1. Die Kat»lofiai«nm(» sowtU hieb« mdaX «k«dl«oiiache« l^mhw'mmu in

Setntcht komnie.

2. Das Keklamieren der Pflichtexemplare.

S. Das Veraenden der tod Bibliothekea oder anderen Ämtern Terlaagtea

Werk«.

4. Dm BekUmierttD cntlebBter Worke towi« die Übanuto« dar nrfiek*

fMtallten Werke.

5. Der Nachschlagedienst inbetreff der begehrten Werke.

Dem akademisch {C^ebildeten Beamten w&re inzuweisen :

1. Die überwacbuog der im voruteiiendea anter 1 bis 5 genanntea Dienate.

8. Di« wiMenacbafUiche Katalogiaieroog.

8. Dia Baaiteilang dM InbaltM dar aniuahaff«ndea Werk«.

.

4. Dar aekriftUeha Tarkabr mit den BehOrdan.

5. Die Erteilung Ton &chlichen Auskünften an das Publikum.

6. Kingebaadea Stndiam der Literatoroachwaiaa, fieapreebungaa in Zeit-

aahriften usw.

Unter den Terachiedenen Amtsgeschäfcen des Kanzleibeamteu bedürfe die

KatalogiaiemDg baModarat Bamarkvag. Dia XalalagiaiaraDg bMtaha beispiela«

«aiMan dar Wiaaar üaiTaraMlIa-BibHathak ana folgandan BoMlgMdilflaD

:

1. Harateilnng des Gmndblattes und eventoall dar TarwaiaaBgan.

S. Bintragiuig daiMlbaa in das Inventar.

8. p «II Bandkatalog.

4, , I» f>
das Zawuolisverzeichnia.

5w « , ^ üie Uaadkataloge.

(L XavpolaliaB batlgUdi dM Biabanda.

7. Bistmgug dM nanaa BaadM, Mwia dar aiaMlaan Kannani wmk Zait*

a^riflail und andaran Fortsetznogawerken in besondere Yerfeichoiaaa.

Der Überlassung der hier unter 1 bis 7 angeführten Geschäfte an Kanilei-

beamte stehe kein Bedenken entgegen, da in mehr als 19 Zwanzigstel aller Fälle

die Herbteilung des (irnndblattes weder akademische Bildung noch auch be*

aondere öprachkenntniase erfordern, indem diese Herstellung dea GrondblatlM

naah aioAMhan fiian Bagala in gani uaaliaiiiMhar Arft darcbgaflUiit «arda. Daa

e
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Endtrm b^ipitlivalM tod Vornamen «inet Anton kun tidi der aksdemisdi

gebQdete Beamte nnr dnrcb Nachschlagen in einigen wenigen Werken des so-

genannten bibliographischen Apparates und falls dieser im Stiebe lißt. dcrch

•chriftliche Anfrage an den Vorleger bewerkstelligen, Methoden, die gani

mechanisch angewendet werden. Von den übrigen Funktionen der Katalogisiemog

feite ÜM WMk in faobtren Mtfia.

Für die BinflilmDf tob Kuitlcibeftinteii gendo Ar die Katalogineraig

seien laUrdche Analogien in anderen Verwnltangszweii^en von entscheidender

Bedentnng. Die Herstelinng de« Grnndblattei sei mechanisches Kopieren «od

erfordere wohl nicht so viel geistige Tätigkeit, wie etwa die Eintracrnng eine»

Aktes nach rerachiedenen Gesichtspnnkten des Inhalte« desselben in verschieden«^

Protokolle, welche Arbeit bei den verschiedensten Behörden Ton Kanileibeamt«!

gfleistit wird. Di« Bodevtang det OrandkailnlogM tei nlclit gitfter nb dio to
Oroadlracface, welebat die Orondlafe det gtMunteii BMlImditai bildetnd «len-

iUis Ton nicht akademisch gebildeten BeiMten geführt wird.

Ungeachtet des Umstandes, da0 nach Binfährnng von Eanxleibeamtei

der akademisch gebildete Beamte snr Anwendung seiner Fachbildung viel mdir

Gelegeniieit hätte and er einen weit größeren Teil seiner Amtsreit anf ^eistifpf

Arbeit verirenden könnte, worden die Amtsstonden doch nicht aasgefullt und es

Vitt dalior bei der hoben üntenriebtwrerwnttmg sngloieh mit der Binllbnif

TOB KnntlelbettBtaB die Yermindornng dee Btatna dor «kndonüoeh goMIdeMn

Beninten sa erbitten.

In der dem Antrage nnd seiner BegrQndung folgenden Diskussion warde

on verschiedenen Rednern, in besonders ausführlicher Weise von Dr. Himmel-
baur, die grundsättliche Neigung der Bibliothekare, den mechanischen Teil

ihrer Agenden von Kanzleibeamten besorgt zu sehen, festgestellt. Doch begegnete

dor Urning dor Titigkeit, wie er Tom Antngoteller gezogen wnrdo, wMuAm
Widoroprach. Dr. Frankfurter betonte, do0 dioeo Angologonhoit nur in 2n-

nminonhango mit der Frage det Bibliotheksprüfungen erledigt weidon kMe.
Wegen der allin Torgorflekten Stnnde wnrdo die Dobotto nbgobroehon.

Am 18. M&rz fand abermoli ein Vereinsabend statt der ansschließlich dem

Antrage Dr. v. Stern ecks gewidmet war. Der Vorsitzende Bibliothekar

Laschjtzer übertrug die Leitung des Abends an Dr. U i m m e 1 b a a r. da

er sich selbst an der Debatte beteiligen wollte, ^ach Eröffanng der Versemmlang

«ntntteto Bibliothekar iMcbitsor folgendee Beferat:

Wenn ieh m dor Frage, die nos beute beschäftigt, das Wort zu ergreifea

mich gedriagt fthlo, eo liegt der Grand in der Boobaehtang, die mir die IHe-

kussion in der letzten Voreaaimlnng bot Ant doB Worten der Bodner wAam
mir die Geneigtheit hervorzuleuchten, dem Antrage des Kollegen Dr. Steraeek

beizustimmen. Da ich die Annahme des Antrages aber für überaus geflhrlicb

halte, möchte ich beizeiten vor der Annahme desselben warnen, und zwar warnen

in der eindringlichsten Weise. Vielleicht gelingt es mir. die Herren Kollegen

nmuitinunen, tnm mindoeton aber die schwankenden zu meiner Ansicht ««

bekehren, wenn ieh die Qrftndo, die mieh vennlaesen. gegen den Antrag cat*

aohieden Stellnng in nehmen, dei niberea aneeinandeiaetM.
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Von dr«l UaaptgMiohtepimkteD tot rnuA der Antrag int Auge gafififc

-werden

:

1. Vom Oesichtspnnkte des bibliothekarische» Dienstes ;

2. vom Gesicbtsponkto dos bibliotbekAriscben Standet im allgemeinen and

8« wtm OMiditipvpkto der gegesutitig dieDeodea Beanteftechift «td da

«ieder inabaeaadära mit BBekiMit aaf die geganwIrtigaB Anwlrter aof die

Beamtenschaft, die Praktikanten.

Bei jedem dieser Punkte müssen wir ans die Frage Torlegen, welche Vor«

teile Wörde die Schaffung der neuen Beamtenkategorie fär denselben mit sich

bringen, aber vielmehr noch müssen wir uns za vergegenwirtigea trachten,

trelebe Nachteile aas dertelbea erwacbaeD wUrden, dann mttiien wir die Torteile

«ad Naebtaila gegeneinander abwigen, nnd wir werden dam Antraga dann bei-

atimmaa kltnnen, wenn wir finden, daO die Vorteile ttbarwiegan; finden wir aber

das Gegenteil, so werden wir den Antrag abwetaan mtaaan, nnd iwar omaa ant-

•acbiedener, je grOBer uns die Nachteile erscheinen.

Also betrachten wir den ersten Pnnkt: welche Vor- und Nachteile bietet

die Annabme und Durehfährung des Antrages in Bezug auf den bibliothekariaehen

Dienet? Im torbinein eei angegeben, daB aa Im Ubiiatiiekariseben Dienete

naaelia Agendan gibi tn dares klagleaar Borebffibnng gerade nldii Beamte

mit akademiaeher Yorbildang notwendig aind, Manipnlatlonabaamte etwa mit

Mittelschalbildnng ktanten aie abanaognt faraehen. Solehe Agandan wiraa meiaaa

filracbtens folgende:

1. Die Abwicklung mancher reinen Eanzleigeschäfte, als das Kopieren und

Registrieren der Akten und dgl., dann die meisten der mit der Verreehnung

-snaaoraienbiiigandeu Arbeitan,

8. die Kontrolle der Bnchbindamibeiten, naefadam die wlektigaMn Bo-

etiromnngen, wie Ober die Art des Einbsndes, Ober den Bickentitel, Aber die

CeUagenbehandlangund anderes mehr von den Kachreferenten getroffen worden sind,

8. die Kontrolle über die Kinliefernnp der jieriodisch erscheinenden Pflicht-

exemplare und die Evidenzhaltung der Periodika und der Fortaetiungawerke

•überhaupt,

4. der Anileibadlentt,

b, der Überwacfanngadienst and endlich

6. alle reinen Kopierarbeiten bei der Katalogisierung.

Der Antrag ist jedenfalls hauptsScIiliih Im Hinblicke auf eine Entlaeting

xier akadeniiscii gebildeten Beamtensoiialt von diesen mehr oder weniger rein

inanipolatiTen Arbeiten entstanden und er wird für jene sehr sympathisch

erscheinen, welche von Widerwillen gegen derlei Hanipulationsdienste erfüllt

alnd. £a iet nnn allerdingi nicht an leogneo, dafi ea Ar eincD akademiedi

gebildeten Mann gerade nicht an den Annehmlichkeiten gehört, eolcho Dianata

'veraehen zu müssen. Allein in einer kleinen Bibliothek sind dieae Arbeiten ja

nicht zahlreich und umfangreich nnd in einer großen Bibliothek werden sie doch

«or den jüngsten Krälten zugewiesen, die dann von Zeit zu Zeit mit anderen

abwechseln. Zudem mOge sich ein jeder damit trOsten, daO es kaum ein Amt
geben wird, wo vom Kunzeptabeamtenitatns nicht auch Agenden zu versehen

^d» die dem akademiech gebildeten Beamtaii vnsjmpathiadi md anvider

«nehciBen werden. Jeder in den Bibliotliekadienat tretende Praktikant kann

i»araiti innerhalb elnea Vierteljahrea genttgend Eiaeicht in den bibliothekarischei»



Terkflnen« glauben Sie, daß es dann daneben aach noch mOglich sein wird, die

NnajwttaidMiiiig aadi nur «ioM PMtent der BMateii dn enteo Xategdrit m
«rltofMi ? G«wiB nicbtl Dm ATMieemciit mflßto in den gefenwtrtifea SAtitM

durch viele Jahre, sicher aber doveb einen Zeitraam von sehn Jahren, nar nadi

Maßgabe der erfolgten Pensionierungen nnd des Absterbens der Beamten rot

sich gehen. Ich h&he Ihnen schon bei der Besprechuung der PraktÜLantenfratre

dargelegt, daß in diesem Falle erdt nach ungefähr zehn Jahren vieiieicbt ein

Drittel von den 39 Praktikanten, die am Ende des Jahres 1906 vurhanden waren,

darangekomnien eein wirdi m nvtneieren« Wun kineo dnnn trat die beide»

anderen Drittd dannY Und nnn nebnei Ke den nngflnattfenn und valir*

cbeinlicherea Fall, daß, wenn auch nicht alle, eo doch ein Teil dieser Msai-

pnlationS8te]len auf Kosten des gegrenwRrtigen Konzeptastatus geschalTen Wörden,

d. h., daß gegenwärtige Konzeptsposteo aafgeiassen and dafär Mnnipulations-

posten errichtet würden, wie würde es erst da mit dem Avancement aussebea?

Kh i&t nicht schwer Toraaasasehen, daß, wenn die Sat^e einmal iaitüerfc und U»

Gange eein «hrd, das Mlnjiteiinn nne Erepamngerflcktlebten etete beetrebt Mit

wird, Beantenetdlen der niederen Kategorie in tnidiebat groBem. nnd Beantea*

iteUen der höheren Kategorie in tunlichst geringem Animaße za kreieren.

Nucli auf eine andere Gefuhr muß hingewiesen werden. Unter den

intelligenteren strebsameren Beamten der niederen Kategorie wird ea gewiS ab

und zu Wtilche geben, die den Ehrgeiz und die Ambition haben werden, laf

einen Poeten der liOheren Kategorie Tomrldien. Andi anter den fiibliolbeke»

leite» werden sieb eolehe finden, die daa Streben eoleber intelligenter, fervead-

barer nnd erprobter Beamten unterstötsen und forden werden. Und glaabsn-

Sie nicht, daß in solchen Fällen nicht auch das Ministerinm geneigt seu wird,

solche gut qn alifilierte, von den Bibliotheksleiterti empfohlene Manipulationi-

beamte in den höheren Status anfzunehmen ? Die Gefahr liegt also nahe. da6 ab

und zu immer wieder Eiuachübe aus dem Status der niederen Kategorie in dea

der hVbeien niebt nnr möglieb aein» aondern «irkUeb .«neb niirtlllnden «vdn,
wpdnrcb dann die Anwärter anf die Poeten der bflbenn Kategorie, die FnUi-
kanten. immer wieder zuschaden kommen werden. Selbst durch Eiofttbninf der

bibliotheksprflfunp, die bei Annahme des Antrages Sterneck absolut notwndtg

werden müßte, wüide sich diese Gefahr nicht ganz beseitigen lassen.

Aus all dem geht hervor, d;<Q iias Avancement im ganzen Eonzeptsbeamten-

Status im allgemeinen immer mehr und mehr verlangsamt und verachlecbteii

werden wird. Qani beaondera aber wird daa ATancenent der Praktikantaa davea

betniffen werden, «nd iwar eo, dall den gegonwtrtig jfingaten Praktikanten jede

Hoffnung benommen sein wird, in absehbarer Zeit einen Amanoensisposten za

erlangen. Praktikanten mit Ober zehn Diens'jahren werüen dann keine Seltecbeit

sein iKni mancher durfte sein 40. Lebensjaiir ais Praktikant erreichen. Von den

neu eintretenden Praktikanten aber wird dann das Wort Dantes gelten:. .Lasciate

ogui speranza voi ch'entrate.*

Ist ee dämm niebt bewer, nlcbt Temflnfl^, man weift gloieb bi rei^

hinein den Vereaeb snrflek, eidebe Znetinda fiberbanpt m aehaiisn?.

Ziehen Sie nnn das Fazit aus meinen Darleg'ungen, so werden Sie Bndeo.

ilaß Vorteile nnr mit Beziehung auf den ersten Punkt sich ergeben, daß aber

auch !?chiin <ia sehr bedenkiiclie Nachteile sicii zeigten. Nämlich: die Einheit-

lichkeit und Gleichartigkeit des BeamtenkOrpera wäxde lerstOrt,. die Abgreuzuug

Digitized by Googt



«

— 87 -

dm DimittM »öfd« %u R<iboii|tn ftlirtii «nd di« btUtei Btamtenkategorira

würden sich bald feindselig gegenfibentebw. BtgflfUch des xweitcn und dritten

Punktes aber sind nur Nachteile zn yerieichnen: der bibliotiiekarische Stand

Wörde beim großen Pablikuni und in der Öffentlichkeit gewiß au Ansehen nicht

gewinneo, denn es steht m befürchten, daß die Konzeptibeamten mit den Maoir

poUtiontbeamton bald in einaD Topf geworfeo ond mit deo l«litereii gleicbwartig

•iagatahitst w«rd«ii wflrdaii. üad eadlich -Ar die gafoawirtiftB Bibliotbaka-

beimtan und die Utaren PiaktikMitas «firda dia Einftthrang dar naaan Baantau^

kategorie eine yerschlechterwig daa ATiaQtnanta< aar Folge haben, för die jfiageran

Praktikanten aber würde es geradezu eine vernichtende Katastrophe seid, et

bliebe ihnen nichts iibrig, als den Bibliotheksdieiist, weil ein Fortkommen in

dewselben völlig aussichtslos wäre, sofort zu verlassen.

Dia Baabe liegt damnaeb ao, dafi aelbat in dam Falle, wann dw HWalarlnm

Olli am nsaara Maimng in diaaar Angelagaohait fragan wttrda^ wir niebta aaderaa

ton konnten, «Ib dam YarMdihga aataduadan antgaganiutraten. Um so verfabltar

ertcbte iah as» wenn wir selbit die Sache anregen nnd mit einem Vorschlage an

daa Ministerium herantreten würden. Ich kann Sie nur eindringlichst davor warnen,

tun Sie es nicht, sondern lehnen sie den Antrag im Interesse des bibliothekari-

acben Dienstes, im Interesse des bibliothekariachen Standes und im Interesae der

Banrntanadiaft, gaas baaamiera tbar im IntaMaaa dar PnktikMiteD mit tlnar

nieht miflinvaratabandan Binhailigkait ab «nd Sie wardaa aia gntas Warb toU-

bracbi haben.

Die Einwftnde Bibliothekar Laachitiers sachte Dr. v. S t e r n e c k Punkt

für Punkt zu entkräften, indem er sich von der grnndsätzlicheii Erwägung

bestimmen ließ, daß eine Reform im Bibliothekswesen in erster Linie vom Stand-

punkte des Institutes und nicht der Beamten gewürdigt werden müsse. Die Be-

mhtignng, dam Kanilaipanonal« dar Bibliatbakan aUa Jana Katalogiaianinga-

arbaitan smwaiaan, dia er in dar BagrOndong aainaa Aatragaa an^aiiblt baba,

erblicke er in dem Arbeitsausmaß des Kanzleipersonales anderer Bttnllkategorien»

z. B. der Puliitri und der Grundbuchführuog. Daß die Katalogisierung schwieriger

XU behandelnder Werke auch in Zukunft den wissenschaftlich qualifizierten

Beamten zufalle, sei selbstverständlich. — Die Diskussion, die ziemlich lebhaft

wurde, und an der sich u. a. Kegierungsrat Meyer und Dr. DoubUer in längeren

Anaflibmngao betailigtan, diabta aidi im waaantlieban aidU nm dia gmndafttalieba

Fraga dar finftbraag daa Kanilaiparaonalaa in daa Bibliotb^kaataad, ala i^m dia

Agenden, die dieser noch nicht existierenden Beamtenklaase zugewiesen werden

Eollen. Schließlich machte der Vorsitzende auf diese willkürliche Verschiebung

der Frage aufmerksam und brachte den Vorschlag, deo Antrag Dr. v. Sternecks

a limine abzuweisen, zur Abstimmung. Dieser Vorschlag wurde mit allen gegen

swai Stimmeo abgelehnt. Mit demselben Stimmenverhältnis wurde der Antrag,

dia Fraga an dan. Anaiabaft in laitan, mit dar Waianng, dardbar in tnalidiat

kvfsar Zait an daa Planom tn bariebtan, anganommen.

Am nächsten Vereinsabende, der am 6. April unter dem Vorsitze Hildio-

thekar Läse hitzers stnttfan 1. mußte der angekündigte \'ortrag Dr. v. Lenks

wegen Unwohlseins des Vortragenden entfallen. Ein Antrag Dr. v. S t e r n e c k s,

die Hofbibliothek zu ersucheo, sich mit einer Firma für mechanische Staub-

rtinigung in Tarl»iaduug zu aataaa nnd inr Baaichtigung der Varaacba daa Vaiaia
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AQfilofordern, ward« trots der EiQw&nde Dr. B i m m e 1 b a q r der tof Ate

IhigwÖrdigCD l!lrg6bDiwe bei der Reinigung Ton Bibliotheken dnrch Staabsadg-

apparate hinwiet, aogenoramen. Ebenso wurde einem zweiten Antrage Doktor

T. S t e rn e c k 8, die Liste der VereiDtniitglieder in der Zeitschrift dea Vereines

tu TerOfFentlichen. ingestimmt.

Am 22. April d. J. fand ein frot besuchter Vereioeabend unter dem

Vortitxe Hofrata t. Karabacok statt, an dem der Knstos I. Kl. der

Hofbibliotbek Dr. Heinrich t. Lenk über seine auf dem Gebiete de«

BiMiaftdmrmM gewonatntii Btiieeindrfloke in Sdivad« •pnch. Dir

ftbgvdniekto T^rtraf flud di« lebbafkwte ZwtlMiimiiff 4m Asdltotinmt.

Am 31. Hai fand eine A u s s c h u ß s i t z u n g unter dem Yortitie

Kegierungsrates Haas statt, in der die diesj&brige GeneralTersammlang aaf den

21. Juni d. J. anber&amt und das Programm der Wanderversamrolang in Gm
b«nteii wnrdf. twtnn wnid« bMddotMD, wegen Haraasgab« ainar gMvnm
Pnblikatiaa an dan Tarain banasntoataii und nn dna Untarriebtamlniiteriam

daa Ersuchen lu richten, adadigta Stollan Im Blbliatbeksdienst auch in Znknalt

nur mit Bibliotheksbeamten zu besetsen; zu diesem Schritte wnrda dar Vanbl

doreh Moeo in jängatar Zait aratattetan Vorschlag baatimmt

Dr. FrankAirtar bitiat nm AnfiiahBa folgandar Kittailang: «Dar tom

Rarartnttn Tertiatana Anaaabnfi-Aiitrag wnrda anganomman «nd damit worden

meine Antrftge abgelehnt. Gleichwohl wurde mir sowohl tob Anssehufiuiitgliedern

als aurli von Mittjlit'dern außerhalb des Ausschusses nahegelegt, di** Antr&ge in

irgendeiner Form nociinials einziibringen. Ich darf wohl daraus schließen, daß

sie in der Sache nicht unbegrundut Bind. FQr die Verwirklichung jener Anregung

«ftra es uon fBr mich von besonderem Interesse, au erfahren, wie alch dia aai-

wirtigan Harran Kallagan data atallan. Iah riahta daher an lia dia Bitia, wr
diese Ansichtan, iffl allgamainan und im aimalnaB, firanndUehat nitratailen.

Daa wird auch fQr mich mnBgaband aain, ob nnd in walahar Forna lab die

Angalageobeit wieder aafnahma.*

Dar Koetna .dar Blbllottiak dar Techniaehan Baehaahnla in Gm Doktor

Erna Ertl maeht dannf nnffflarkanm, dafi dia Zahl der BibliatbakapmktlkinlM

nicht 89 betrigfe, wia fiibliathakar Laaehittar in aalnam Baferai (K. 4. «. ?. t

B. X. 164) angibt, aondam 43.

Verzeichnis
der Mitglieder dea Öaterr. Vereine für Bibliothekawesen.^)

A. E h r e n m i t p Ii e d e r.
| 5. Mudar», H., Dr., Wien.

1, Reyer. E., Dr., Prof., Wien.

2. Meyer. J., Reg.-Rat, Wien.

H. Unterstütz eude Mitglieder.

8. Unger, J., Dr., Gak Rat, Wian.

4. Sebaobingar, B., Dr.. Malk.

6* UniTereitatsbibliothek Prag.

7. Boat,L.,Abtde8Schottanatifli,Wiaa.

8. Cohn, Dr., Wtaa.

9. Paoli, H. (GaroldAKamp.), Wiia.

•) Naeb a«n Bund« vom l. J«al itVT: V. B. >« ünlrwriUtobOiUolhsk. H. B. s*lb^

btbUotbrk. 8t B. ^. studitubibiiothek. T. B.b Ba)llottMk Isr Tc«hniaetaea geefcsshale« & B. «.

8t. A* » Uaus«, Ilof» and SUMUarcbir.
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0. OrdtiitlUh« Vitfll^atr

10. AbD, P., Dr., Grat U. fi.

11* ADdolfM» Witii.

11 Aatoln«, Bh t>t., Wien U. B.

18. Asenitorfer, P., P., St. Florian.

14. Battisti, C, Dr.. Wien ü. B.

15. Baumhackl, F., Dr., Brünn T, B.

16. Beer, B., Dr.. Wien H. B.

17. BiAlohl&vAk, C. Dr., Qni ü. B.

Itf. Bobiiat, 0., Dr., Gntk V. B.

19. Bohftltm, K Dr., WleO ü. B.

20. BurecVf, J., Dr., Prag U. B.

21. Bratani«, St., Dr., P. Wien ü. B.

22. Brotanek, R., Dr.. Wien H. B.

23. Bürger, M., Dr., Wien Ü. B.

84. Crtwall» Q. A., Dr., Wian Ü. B.

DofnbOffar, P., Dr., Wien H. B.

26. Donabaam, J., Dr., Wien U 13.

27. Doublier, 0., Dr., Wien H. B.

2H. Dreßier, A., Dr., Wien ü. B.

2y. Ebert, 0. E., Dr.. Wien ü. B.

30. Egger t. Möllwald, F.. Dr.. Wien

e. B.

4}1. Bteblar, F., Dr^ Grai U. B.

82. Eisenmeier, J.. Dr., Prag U. B.

83. Emier, J., Prag U. B.

8t. Englmann, W.. Dr., Wien St. B.

85. Eni, F., Dr., Grat T. B
86. Estreicher v. Uoibierski, K.. Uufrat,

Kimkaa.

87. Palio, J., Dr., Giaa D. B.

38. Fiedler, F., P., Admont.

39. Frankfurter, S.. Dr., Wien U. B.

40. Freadentbal, Erzherzog]. Bibliothek.

41. Förth, E. T., Dr., Wien.

42. Galvagni, E., Dr.. Wien U. B.

41. Geyer, R., Dr., Prof., Wian fl. B.

44. Giamara, K.» Dr.« Innabraek Ü. B.

45. Gl&aer, H., Dr., Prag TT. B.

46. Goldmano» A., Dr., Wian H. U. n.

St. H.

47. Grienberger, Th. v., Dr., Prof.,

Czeniuwitz U. B.

48. Orolig, M., Wian, Patantamt.

4ft. Gylrjr- da Madavar, A.» Dr., Wien

H. H. n. St. A.

^. Baaa, W., Dr., Rag. Rat, Wien

Ü. B.

51. Hainlaeb, M., Dr., Wien.

88. Ha^ K., Dr., Xtakn V, B.

58. Hanig, W., Dr., Prag TS, B.

54. Himmelbaaer, J., Dr., Wien Ü. B.

55. Hittmair, A., Dr.. Innsbrnck ü. B.

68. Hofmann v. Wellenhof, V., Dr.,

Wien, Fin. Hin.

67. Habana&er. F., Wian D. B.

58. Hflbl, A., Dr., F., Wian, Sdiottan-

>tift.

59. Jokl. N., Dr., Wien Ü, B.

60. Janker. K.. Wien

61. Karabacelt, J. v., Dr., Prof., Hofrat,

Wien H. B.

62. Kanbnaeh, K., Dr., Wian 9. B.

88. Kintar, M.. Dr., P.. Baigani.

64. Element, R., CzernowitI 0. B,

65. Klach, J., Wien H. B.

66 Kerzen iowaki, J. V., Dr., Krakan
ü. B.

67. Kotula, R., Dr., Lemberg Ü. B.

68. Knknia, B., Dr., Beg. Rat, Prag

U. B.

69. Knziela; Z., Dr.. Wien U. B.

70. Larapel, Tb., P., Vorau.

71. Laschitzar, S., Wien, Akadeinia d.

b. K.

72. Lenk, H.. Dr., Wien H. B.

73. Mak, B., Dr., QrM a. B.

74. Lipioar, S., Dr., Rag. Bat, Wian,

Uaichsrat.

75. Lorenz, K.. Wipn U. B.

76. Mandyczewfiki. Wien, Ges. d.

Mus.

77. Mankowski. D.. Lemberg U. B.

78. Matoaeb, A, Dr.. Wian, Oaol. R.

79. Mayar, A., Dr., Wien, Landaaarehiv.

80 Mavr, L
,

Dr., Salzburg. St. B,

81. Mayrbofer, J.. Wien, T. B.

82. Menger, C, Dr., Prof., Hoftat,

Wien.

83. Herklai, J. L., Dr., Wien, Reiehttat.

84. Mitia, 0., Prh. Dr., Wian H.B.
0. 8t. A.

85. Müller, W., OlmOtt, St. B.

86. Münt, B., Dr., Wien, Isr. Kult

87. Nentwicb, M., Dr., P. Tepl.

88. Ortner, M., Dr., Klagenfurt, St. B.



89. Peiaker, J., Dr., Grac U. B.

90. Pfeiffer, U. A., P.. Kloaternevbarg.

91. Pintar, L., Laibacb, St. B.

92. Pöck. G., Dr., Abt Ton Heiligen-

kreuz.

98.'PoeetiOD, J.. Reg. Kat, Wien, M.

d. L
94. Pötzl, W.. Dr., Wien U. U.

\)'k Prusik. B . Dr., Prag ü. B.

96. Kenner, C, Dr.. Wien, Keichsrat.

97. Köllig. F. W., Dr.. Wien U. B.

98. BOttinger, H.. Dr^ Wiea Albertina.

M. Bol&y, W., Dr.. Lemberg ü. B.

100. Roreta^ Dn, Wien H. B.

101. Saar H., Wien.

m, Schiffmaan, K., Dr., F., Urfalir-

Lini.

103. Schilder. S., Dr., Wien U. B.

104. Schilling, K. F., <^Ottw«ig.

105. ScbloMM, A./Dr., Gras U. fi.

100. Selmerieh, A., Dr., Wiea U. B.

107. SchnQrer, F., Dr., Wien FId. BibK

10^. Schräm, W., Dr., Brnna Fru».
109. Schwab, A., Dr., Wien.

110. Semkowicz, A., Dr.. Prof., Lemberg.

111. Simonis, F., Dr., Radkeraborg.

112. Bkda, B., Dr., Wien U. B.

118. Spari, Dr., P., 8t LaBbre«ht.

114. StAner, A., Dr., Wien Stattb.

115. SUeta^, J., Prag U. B.

110. Steba, Dr., Laibaeb, St. B.

1 17. Sterneck, 0. t., Dr., Wien ü. B.

118. Stich, J.. Dr., Wien Hi f. Bod.

119. Straatil, Tb. v., Dr., Wien ü. B-

120. Strehle, K. ., Salzburg, 6t B.

12i; Strobl, J., Dr., Prof., Wiea.

128. Sataar, J., Dr^ Wiea U. B.

128. tiUe, W., Dr., Prag U. B.

124. Tobolk«, Z. V.. Prag U. B.

:25. Trenkler, F., Dr., Graz T. B.

126. Troll. 0. T.. Dr., Wien U. B.

127. UnirersitäUbibliothek Czeruowiti.

188. Uaivcni«toblbli«thtk faaabraek.

129. ValeaU, Prag T. B.

130. Vetter d. LOi«, 0^ Graf; Wiia,

Kriegsarchiv.

131. Vielhaber, G., P., SchUgel.

182. Wagner, W.. Dr.. OIraäti. St B.

133. Weidenau, Prieaterbeminar.

184. Wien, StidtbibUottak.

185. Witaaek, St. Dr^ Prof., GiasV. 8.

136. Wolkan, R., Dr.. Wien U. B.

137. Zibert, J.. Dr., P.. Wien U. B.

138. Zimmermann, ü., Dr., Keg. Bat,

Hofmosenm.

139. ZmaTO, J., Dr.. Prag U. B.

140. Zmigiodifci, M. Saeba.

141. Zoapfl, 6., Dr., Klageafaii 8L 8.

141 Zwittaa, Otteadarfer*iebe •Ikn

bibliotbek.

PERSONAL-NACHRICHTEN.
(Dr. Karl Nanbaotr f.) Waa eia Maaiab donb di« Katigia aiaae iltfkm

Willen» ftber eiaea wideratrebaadea biaHUIgaa KOrpar Termag, daflr bat der

Yeratorbene ein glknzendea Beiipld gtgaben, indem er troti jabrelanger Kraiil-

beit, oft von den heftjg^fteu Sclimerten gequSlt, wiederholt in nahen TöUig<-r

ünbewegliciikeit vernrt^Mlt, sich eine »issensciiaftliche Ansbüdang von s«*lteo«r

Gründlichkeit and Weite aneignet« und eine literarische Produktion als I^ritiker

aad Diebtmr aatwickelta, «aleha aditaa Frtebta lettigte nad aoch Badeatwte

anraitca Htfl. pettOaUcbaa Verbabr «ar «r «iae ia j4d«r Hiaeicht leiailBt

Katar, vaa elaar Bescheideob^ oad Liabcaawflrdigkeit, an derentwillen ihn alle,

die ihn kennen gelernt hatten, liebgewannen. Karl Nenbaner warde am SO- Joli

l:^77 zu Protiwin in Böhmen geboren, studierte in Wien luerst Junsprodeni «ux'

nach seiLer Tr^iiuotioa (1899; $:'jrm;iui!.cn.' and romanische Philologie; nschdeo

er aul Grund einer wertvollen Studie über die Quellen von Grjphiaa' (Jardene

aad Caliaae (ia M. Kocka Stadiaa tar aiglficbeadaa Litantaif«aiy«M«,lLBi

(1908) aan Dr. pbil. pianoviert batta (1908), weadeta ar siA daa BibUolbiki'
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dienste la. Torher war er wälireud des Winteriemesteri 1902/8 als Sapplent ao-

«iser Wiener Privetrtilidiide iitig «nd hiAU imtor MliWkerigen dieiipliolreii

TttriiiltniiMB fia gfoflei pidair^gieehee Getehi^ ^ivlhtl Doeh Mt Bttebidit

af •elaeii leidenden Zastaad entsagte er dem anstrengenden Lehmberure, welchem

er sich nrsprnnglich widmen wollte. Am 29. Mai 1903 wurde pt inm Praktjkant<?n

an der Bibliothek der k. k. technischen Hochschale ernannt, doch blieb der

Bibliotheksdienst för seinen regen Geist nicht die eiuige Betätigung und so

entwickelte er gerade in den lettten Jahren ein« lebhafte Itternrische Produktion«.

Bereite 190B «nehim bei Pierton ia Dreeden ein Bind ,aediehft»^ Ein feiMt

Knoetventlndnif, dem die Sebnlnng in der pliiMefiidieB Metliede nidit (wie

sonst öfters) ein Hemmnis war, bef&higte ihn in sosgeieichneter Weise tarn

Kritiker, worOr «>ine Keihe von Rezensionen und fissais in verschiedenen Zeit-

schriften (Bühne und Welt, Türmer. Eaphorion, Literarisches Zentralblatt, Welt und

Hana, Hamburger Nachrichten. Wiener Fremdenblatt) zeugen. AlsTon der Berliner

«Woche* 1908 eine Preiakonknrrena fttr die beuten Balladen Teranetaltet wntde,-

erhielt unter 9000 eingceendeten Arbeiten aeia Gedieht «Ftiaeenblvt^ einen

Prele. Aue einen eeheiTeaalroben Leben rifi ihn ein jlher Tod liinwegt nachdem,

er sich vor wenigen Monaten rerehelieht hatte. Einem nngewOliaUdi tückieeben-

Anfall seine» Leidens erlag er am 7. April 1907 nach viertägigem Krankenlager.

In seinem Nachlasse befinden sich ein grofies historisches Trauerspiel aus der

Ottonenseit, ein Einakter, der einen tragischen iCooliikt in der Technik des

aaaljtiichen Dramaa behandelt, Gedichte md UtetarUitoiieche IBnais, unter

denen einer aber Brentano und Heine beeondeie berrorragend ist D|aia wird

die TidfMh l»efaauptete Abhiagigkeit Heinee Ton Brentano, für wddie aber

bisher noch niemand einen Tollstftndig gef&hrten Beweis erbracht hatte, quellen«

m&fiig nachgewiesen. Es wfire sehr zn wünschen, daß dieser Aufsatz und anderes

Ton Neubauers dichterischen und kritischen Arbeiten in einem Samnielband ver-

öffentlicht würde, der einem weiteren Kreise darlegte, welch ein reiches Leben

durch ein grantamee Sebickeal n frttbe terstArt wurde. P; X. T.

An der LnirersitätB-Bibliothek in Wien wurden der mit lom Titel und

Charakter eines Kustos bekleidete Skriptor Dr. Josef D o n a b a u m und der

Skriptur Dr. Alfred Schnerieh in Kastoden, der Praktikant Dr. Theodor

Straatil t. Strafieaheim tum Amaaneniia und der Shiviat and Bbtaologe

Dr. Zeno Kn tiela snm PraktUkaaten ernannt. — An der UniTenitIte-BIhUothek

in Prag wurden der Skriptur Privatdoient Dr. Wenzel Tille zum Kustos, der

Amanuensis Privatdozent Dr. Spiridion Wukadinovii" tum Skriptor und
Dr. Ottokar Fischer, Dr. Ottokar T h e e r, Dr. Hugo Bergmann und

Dr. Ladislaus V j c p i l e k zu rraktikanten ernannt. — Der klassische Philoluge

Dr. Joeef Bick nnd der Knnethiatoriker Dr. Frana Martin Haberditsl
•ind nie Yolontlre in die Hofbibliothek eingetreten; dem Aeeietenten deeeell»en

Inetituti PliTatdosenten Dr. Hennaaa E g g e r wurde ein einjähriger Urlanh.

bewilligt. — An der Üniversitäts-Bibliothek in Krakau sind Dr. Ludwig
Kolarkowski und Dr. Adalbert Gielecki, an der Universitäts-Bibliothek in

Lemberg Dr. Wladimir Zägorski und Dr. Adam v. Skalkowski. an der

üoiTersitäts-Bibliothek in Czernowitz Dr. Maximilian Uakmann, Doktor

Maximilian Holz er und Dr. GustaT Leibiinger, an der StadienbibUothek itti

Salabnrg Dr. jur. Otto Knns ale Praktikanten eingetreten.
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VERMISCHTE NACHRICHTEN.
Vom 28. bis 80. Jooi d. J. findet in Qrai ein« WanderrertfttattloBl

-des Österreichischen Yereins für Bibliotheknreten statt. AnnieldQDfeti tor

Teilnahme werden entweder an den AastchaS de« VereiDs oder an die

UniTertititi'Bibliothek in Gr*x erbeten. Mit dieser YerMinmlaDf wird eiact

Drfiittiliehn Bi«]«aiiiif d«r Ohmt K*ll4|«ii MtaproiktK. Fftr iilihrtü Jdtf

ift PMf itt Astiieht fiMiiiM»» w Atm ?««eln# ^MftUa tiM Uthrnm
wfirdige AafTorderuQg ivkim. Es iit diipgwid M «iBMkMit 4a0 tt&cb d«f

Vereammlan^ in AdoioBt» i«dl di« Oricer md Prtftr YntMinilaiifM saklnieli

beachiokt werden*

Dia ftkadtniMh« Komiiiiioii fttrHmwgtfe« d«r uiit«l ftlt#rliclita

BibliothaktkfttaUf • Dt«tsühUndt fWMidtl folfMda Mittoilu«:

Die Im Xartoil teftiiiigtaii ftaf Dratiehaa Akadami«! ttiban bMehloMn,
dia Hartnifaba der oritMlaltarliehaii Bibliathakiksteloga Daataehlanda als aia

Kartellunternehmen darcbxufQhren. Die Aufgabe iit in der Weise gatailt waidea,

daß die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien, die bereits vor längerer

Zeit an diese Aufgabe horangetreten ist und dpr dip Anregung in dem ganzen

Unternehmen verdankt wird ), die Katalrtge Österreichs bearbeitet, die Kel

Bayerische Akademie der Wissenschaften, unteritätzt von der Kgl. Freodischen

Akadania dar Wlnantebaftan ta Barlita, dar Xgl. OaaaUaekail dar Wlaaaiia^hallia

SQ GottfngaD and dar Kgl. Biabiiaaban Qaaallacbaft dar Wiaianaeballaii la Laiptift

dia Katalaga daa ftbrigaa daataabaa Kaltargabiataa Ibaniiaait;

Dia Pablikatiaa wird aacb daa baatigan Oraadiitaan dar Wfaaaaaabaft

eingatiabtat wardaa. Sia laafi aicb also, aaBar dar Ar die Literatur- und die

Bibliothaksgeschichte glaiab wichtigen ezegetiacbea Behandlang der Kataloge»

vor allem der Herstellung authentischer Texte zuwenden. Derogemftß kann sie

sich mit einer Sammlnnfj und Wiederholung älterer Abdrücke nicht beentlcen,

aondern wird* jedesmal auf die handschriftliche Quelle lurückiugeheii habca;

daaaban iat dIa plaaiaiBIga Aafuiabftng biabar aabakaaataa Matarialaa laa Atgi

gafaBt. Bs laaabttl aid» daB aia ao boabgaflacktai Zial mit daa XiBIlaB, Uber

die das Kartallantarhabinan ntfligt, allaia alabt al^tMtrabt «ardaa kana; erraiebbar

wird et nur dann tain, wenn alle Bibliotheken und Archive zu fordernder Ualer«

atatinag barait aiad, ia daaaa mittelaltarlicba fiieharvaraaichaiaaa Iteffaa.

Die gleichmäßige Dnrabfttbrang des Unternehmens verbärgt eine KoB-

mission f,]^ib!int!iekskornnnssion"), d;«^ sich rus Vertretern der karteliierten

Akademien zijsaniinf nsetzt. Sie bestellt aus den Herren B u r d a c h - Berlin,

ä e h r ü d c r - Böttingen. H a u c k - Leipzig. Traube- München (f), von 0 1 1 e n-

tbal-Wien. Die Kgl. Bayerische Akademie der Wiüanschaften bat ihrertaiti

mit dar Laitang dea von ibr fiberaominaBaa Tailaa dar Arbaltan aiaa aaa daa

Harren Traaba, Oraaart nad Tollmar baBtahanda Kamniaataa batxaat

Der von dieser engeren Kommission eingesetzte Geaeralredakteur, an den auch

alle Znachriftea in ricbtan aind, iat Di. S. H e 1 1 n a a n, Privatdosant (llOnchan 2S

Vgl. M. d. ö. V. f. B. X-, 45.
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Kaiserplatz 12,1); daneben behält sieb dieselbti Kommisiion Tor, für einzelne

Bibliotheken besondere Vertreter in dieser Angelegenheit zu bezeichnen ond
iliB«! Mlbitlodige Bearbeitung eines Teiles des Mfttenals aozaTertraRen.

In einem gefallig ausgestatteteii Flugblatte hat Dr. Frankfurter niit

Wärme und Verständnis auf die Mr;glichkeit einer neuen Einnahmsquelle unserer

Öffentlichen Bibliotheken hingewiesen : d)9 Bibliuiheksschenkaugcsn
(W4«ii, IVompie)- DvQoter T«rtt»ht dtr y«rfM«0r priTaie Übtnreirangtii von

Geldmttoln an di«Y«nralt«r Offbntlicber Bibttotheken, die, biiber alleia auf di«

nicht allsnreiehlich ipradelndaii StaatsdotatfoBto angewiesen, der waebaandan

literarischen Produktion gegenöber oft genug eine zaghafte Haltung einnehmen

moSten. Das Flugblatt hat in den Spalten des Wiener Tagblattes «Zeit' eine

Ergänzung gefanden: ZuBtimmungskundgebnngen von Persönlichkeiten, deren

Mdiuaogen infolge ihrer geseilscbaftUchen, ataatUchea oder wissenschafilich^n

Stellnng eiu gewi9i«wGfwicbt««koiaiiii Di«aZil»limiMnftkwidgob«ogen, dieje «ach

d«ni 8taad]pv»kta ibrar Tarlmtr vaiaebiadtD f«flrbt wacan, baltmi Eioct gaatin:

ihra SelbstTeraiindlichkeit. WariroUte aniib das Qberzeiig«nd«o Aasftlhrangen Dr.

Frankfurters seine Zustimmnag Tersagen, leugnen, daß private und bedingungslos

sor Verfügung ge&tellte Geldmittel die immer stärker klaffenden Löcken der

grofieo Bibliotheken besser zu schließen imstande wären, als Bücherspenden, die

ja für dia ürweiterung der alteren Bestände uft von unschätzbarem Werte sind,

4ia AiifjR^baQ dar Bibliothakaretmiltnng dagegen, dat PvbIikaiD jadanait mit

den nodaraatan Foraabvigiaigabniaaan auf «Ilm WlvMiMgebieteii t« Taraoifaa»

MUT waaig erleichtern können? So verdieustlidi aa aber aacb iat, dafi fon einem

erfahrenen Bibliothekar weitere Kreise davon unterrichtet werden, daß die

Möglichkeiten, die Kaufkraft unserer öffentlichen Bibliotheken zn starken, durch-

aus noch nicht erüchuptt eiiKi, hu muß doch die Hotlnung, daß Frankfurters

Anxegong sn positiren Ergebuisaeo lubren kOnne, als sehr ichwach bezeichnet

««rdfii. Piaaar blainnltiga Glaube aMtit aleli waniger auf dia aocb ainea Be-

wmaea bedttriUge matarialle LeiatoiigaQiiftbigkwt wiierer MAeene, noeh anf die

Bereitwilligkeit, ibre Leiitnngsßbigkeit eii r Belastungsprobe zu unterziehen,,

als auf eine Erwägung, deren Mangel in der Argumentii^rniig Dr. Frankfurters

eine Lücke erkennen läßt, Li dem Flugblatt e wird stets auf das Beispiel itin-

gewieseo, das englis^che und vor allem amerikanische Privatleute durch ihre

geradezu fQratlicheu Bibliotheksschenkongen gegeben haben. Die Anwendung

dIcaaaTorbiidaa anf nnaeia farbiltoiaae ist niebt ntraflSrad. Bei nna nnterataben

Orlndnag ond Yenraltanf Mrantlfchar Bibliotbakan der ataatficban Fttraorge.

Dadurch wird jeder dnielne Staatsbürger nach seinem 7enn0gen tnr Beitrags»

leistung herangezo<,'en und glaubt das Seine satis snperqne get&n zu haben. In

England und in den Vereinigten Staaten aber sind, vun einzelnen Ausnahmen

abgesehen, Bibliotheken SchOptuugen von Privatleuten, die nur durch große

Stiftaugskapitalien oder nie erlAbmende private Unterstatxang beitehen können..

Bieae Stifkangen aind in den meiaten FiUen Betätigungen ainee bewnndama-

Herten Oemeinainaei. denen aber der Wnnaeb, dam Namen dee Stiften-

Daaer« ja Unrergeßlichkeit zu sichern, nicht abgesprochen werden kann.

Dieaer ingleieh hocbbenige ond kleinliche Zag kebrt in allen dieiea
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OröndangeD immer wieder. Aoeb den sorgfältigsten OhfOBisten dieser

Schenkungsakte wird es kanm gelingen, Geldspenden an englische oder

amerikanische Staatsbibliotheken zli entdecken. Wir aber haben uar

solche Institute und so wird das Vorgehen des Herrn Heichelheim, der der

UniTersit&ts-Bibliothek in Gießen einen Geldbetrag äberwiat, wenig MaebahiM

Hoden. Um not dem Yorkonnen dieeer meprengten Sehtralbe tehon anf die

Niha dee Sommers in eeUieBen, dixn fehOrt leider weit mehr Optimlsmai, als

dM in nneeren Himmelsstrichen noch sehr gering ausgebildete Staatsgefühl de«

Einzelnen anzunehmen berechtigt. Nichts trCrde dem Schreiber dieser Zeilen

willkomtnener sein, als darch Tatsachen von der Haltlosigkeit seiner BefftrehtnngSB

überzeugt zu werden.

(Bachenoll.) Zorn Kapitel der willkarlichen mit dem Gesetze der Bocher-

zollfreiheit in Widersprach stehenden Auslegung der Zollbehörden teilt uns

Bibliothekar Laschitzer zwei Falle mit: Bei dem Werke „Die llaumkunst

in Dresden. Berlin, 1906', einem in Lieferungen erscheinenden Tafelwerke, wurde

bei der etetan Lieüirang (Freie K 8*40) ein Zoll von X —'50, bei dem Weifce

„Lenge, Gartengeslnttnng der Nenseit Leipiig. 1007*, wurde bei einem Pisise

Ton KlA-iQ ein Zoll von iTl'TO eingehoben. Noch gravierender sind zwei Fälle

die uns der Bibliothekar dee Pränionstratenserstiftes Schlägl in OberOsterreick,

P. Gottfried V i e 1 h a b e r, mitteilt: Bei Heycks „Monographien zur Welt-

geschichte'* berechnete der Unser Sortimeuter dem Stifte für jeden K&rtoo de*

um K 4*80 bezogeueu Bandes einen Zoll Ton K —'12. Bei dem vom Jogesd*

sebiiften-AnMebasse des allgemeinen Lebrenrerbandee In Dfiaeildorf beiam*

gegebenen «Hnnesebati dentecher Knnat der Vergangenbeit* mnflte das Stift fir

jedes Heft (Preis iT— -96) einen Zoll von K —'80 d. i. 81 Prozent bezahles.

Dem Stifte, das selbstverständlich gegen dieee exorbitante Maflregel protestiert^

wurde vom Sortimenter mitgeteilt, daB das Zollamt in Linz in der Äaiübnnf

derartiger Interpretierungskiinste geradezu berühmt sei. — Angesichts solcher

2olIplackereien ist es wohl eine Notwendigkeit, die UuterbebOrden aaf die Uo-

gesetsltefakeit derartiger Praktiken anftnerkeem sn machen.

Die aehte Sektion dee Internationalen Kongreseee fAr hietorisekt

Wissenschaften, der vom 6. bis 12. Angnet 1906 in Berlin tagen vili,

umfaßt die historischen Wissenschaften, daranter auch das Bibliothekswesen.

Dem weiteren Organisationskomitep des Kongresses gehören auch der Qsasnl-

Direktor und der Erste Direktor der Köuigl. Bibliothek in Berlin an.

(Vom antiquarischen Büchermarkte.) Der bekannte Antiquar L*o S,

'Olschki in Florenz versendet soeben zugleich mit seinem Bulletin niensael

A. XXI, Mr. 5b ein ,Avis important*, das ans interessant genog erscheint, sa

mit einigen Worten darauf hlnxnweieen. Herr 0. erkl&rt eelnen Knnden in etwss

holprigem FransSeiacb: pUTos hMaSn» eieiwttaf«, pur Pimmtiue ooH^ «Ist eeera^

fui jf »9nt onttoiutf«, paraUrtAtnt devofr ttr€ tttUe» A tw§ fee gmre» d'Mes st
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-fairrnnr h Um» In biMkfkUm *mutmm A cou^Uur Inirt eoUteUmt». Itwär«

«et ouvr a g e * »on t m a r q u i t, c a r ce» prix p e nv ent i tre

^ H al ifi i 9 d'e x t r h m e m e n t vtodiquetpourpeu qu e Von contidkre

i e » fr a i « cCimp r e M t i 0 n et d'e xp 6 dition det bulletin», et t o ut If

irayail qu9 Uur 0on/««lt«ii «nlraSi»«, JBt «qMncbii«, la plupaH da
tUeiü» pttrUMm H i»» UUMfAftnu anaupid» SMt MIMm «onl ma^fi» im nmu
AM«rtMl peini de Umn etmwtmnd»*, mhn q^e pur wie »impU leetere §iipp«ißeieUe,

tont amateitr poumdt y trütner de» tUret de ttvre» propre» ä exeiler ton mtirH. II

/atif done eroire qii'une grande partie de notre elient^le n'^rouve auctme nfee»»iU

Ä /et recevoir, et c'eM pourquoi, pour noiia ipargner de» frai* inutilei, nous ne /et

mterron» dorinavani plus qu'ä eeux qui voudrimt bien nou* en faire le demande

M A mm mm AoimtmI H^wttiremeiilm da Umpt k ttmtf dt Umm B—wnilet*.

Ndii witMB vir endlieh, winiii die MtiqiiuitdieD Bieber tiglieh im

Preise steigen ! Nicht ihre lonehmende Seltenheit, nteht die amerikanisclieii

Bibliophilen sind Sebald daran, sondern die ungeheueren Spesen, die dem Antiquar

AUS der Herstellaug und Versendniiff der Kataloge erwachsen. Da wird aber doch

die Frage gestattet sein, ob es denn wirklich notwendig ist, daß die Antiqoare

statt einfadier Bücherlisten förmliche bibliographische Stodieo mit Icostspieligeii

BepvodvktioBM in |ro0sii Aaflaftn hentelleii ond an all« Welt Tendisiiken.

Brinaeit mu sieb nn dia daotMban AntiqnaiiAtakitalog«, irie sie tot etwa 80 bis

40 Jahren salbst ron den angesehensten Antiqukran ausgegeben worden, so wird

man gerne pesteben, dafi jene Veraeichnisse von den modernen Prachtltatalogen

ireit fibertroifen werden. Gerne würde man auch diesen Fortschritt freudig

begrüfien, wenn er nicht aas den Taschen der BQcherkäofer bezahlt werden müßte.

J)eDn je Tomehmer der Katalog, desto bflber die Preise, und je hoher der Antiquar

«eine Ware ansetMn will, deste spleadider moB der Kataleg aein. Dafi die

modernen Antiqoarprrise in der Tat durch die enormen Begieanslagen bedingt sind,

Itflt sich nicht leagnen. Der Antiqaar maß beim Preisansatze eo kalkulieren, daß

er nicht bloß sein Geschäftskapital anstämlio" verzinst, sondern aach die gesamten

Auslagen wieder hereinbekommt. In diesem Kalkül spielt der faktische Wert der

Bücher die allerletzte lioUe. Wenn bloß die Herstelloug eines Kataloges mit

«twa 1000 Mammen mehren taoaand Hark Tonefalingt, dann kann man sieh

leicht ansreebnen, daS jedes «inseko darin angekflndigte Baeh eine siemlich

grofle Quote der Katalogskosten deciten mafi, nnd daß trotz der enorm hohen

Bächerpreise doch nur ein geringer Gewinn für den Verkäufer resultiert, weil

er viele Hunderte von Katalogexemplareu an Leute verschenkt, die ihm nichts

TU verdienen u'^heii. Inlolgedessen muß aber auch jeder Käufer nicht bloß das

Buch, das er kauft, bezahlen, sondern auch den Katalog, den er anscheinend

kostenlos eihllt, ja, er mnB auch Ar jene besahlen, die nlcbta bestellen, eondem

den Katalog einfach nngeleeen wegwerfen oder als billigoa Naohsehlagowerk

ihrem bibliographischen Apparat« einrerleiben. Wäre es nnter solchen Untständen

nicht weit rationeller, wenn man wieder ru einfacheren Katalogen znrnckkehren

Wörde, in denen nichts weiter als die schlichten Büohertitel und der FreiS ange-

geben wäre? Ohnebin haben die bibliographischen Reklaroeuotizen uar einen

aehr bedingten Wert, weil der Kundige sich auch ohne dieselben taradlfadet

and der achon so TorwOhnto Laie sich anch von der lingsteu Bosdireibang nnd

•den verlockendsten Beprodaktionen kann mehr imponieren MOt. Der praktische
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Bücherfreund kaaft am liebsten dort, wo die Bücher g&r nicht katalogisiert

siod, Wte etwu bei deo italieniscben BüchertrOdlenit die aotcr freiem Himmel

ihre Scbfttie feiibietea, gerade so wi« 4er WeiokeniieT deo Weiq ia jeoca Kneipat

19 b«it4B Mit, WO mn im Loim 4«r lMitA«htr tMkt ktnut I« im
ponpflM« Kttelofwi kMs «r liQfiMtttti notk da« tm MUoar aa4 tdmm
CilthltMi GeneralsUbe Qberseheite 8eltenbetl avlKboappM, WM abir Itider immer

seltener Torkommt. Freilich ist wenig Hoffnung Torhanden, daß wir die Räckkebr

SU einfacheren Katalogen coch erleben, denn da nun die protzanbafte Auastattuag

oinmal am sich gegriffen hat and vielfach als das Kennseichen eines groüartiget

QttdllfUbetriebei Mtgeiehen wird, kaap aneb der ebrliob« and dta Mßmm»
in KoDdea barflcktiebtigwda Aatiqw uieht in allgcm«iiMB Wettbwml
lorttekbleibMi, ohne Miaem AaMbaa la tdndea. Pia Uateiaaaft m^B uch erat

•elbat (ittadlich ad absardam f^flUut babaa* baror dia aaipvaibiloie BAchtrlutt

wieder mOglich teia wird. A« Q-^mm»

Bei der Feier dee baadet^jibrigea Baetaadea iita fteterseichiaefaea Baeb>
and K anstb&Ddlergremiaaie am 1, Jaald. J. war die Wiaaar 0i)iver:ii-

täts-Bibliothek darvh den Direktor Regiernngsrat Haas and der Oiterr. Vereia

für Bibliotheksweiea durch dae AaieehoAvitglied Dr. Hiaiaielbaar
tretep.

An der achten Versammlung deutscher Bibliothekare, die am 38. and

94. Mt& ia Bamberg atattfaod, nahmen tod Österreichischen Biblietbdiarea

Dr. QettUeb (Wlea, Hofbibltotbek) aad Dr. Biabler (Oraa« Ualraraillta-

Bibliotbek) teil.

Von dem in dieaem Heft*^ abgedruckten Aufsatze Dr. Bohattas „Versuch
elaer Bibliographie der Livres d'h eures" sind eine Ansahi
Eiempbure dardi die Finaa Oeiald M Komp. la beliehen.

(Zar Beaclitiuig.) Abeaaeataa, welche die .MitleUangcQ* nicbt oUatfadig
geiammelt haben and nur einxelne Nummern denelben besitzen, werden höflich

ersucht, dieselben der Redaktion zur Verfügung zu stellen, da dadurch die Zahl

der wenigen noch vorhandenen Kxemplare der ersten vier Jahrgänge Tergrößert

würde und für das Vereinsorgan neue Abonaenten gewonnen werden konnten.
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MITTEILUNGEN
des

Ö^err. Vereins für Bibiietkekswesen.

XI. Jahrgang. Jml-BopteBlMr 1907, Nr. 8.

Beiträ«;e lar WieUnd-Bibliographie.*)

3. Der Tod Adami von Klopitook.

Vor 26 Jahren faii<l ich in der Kiiuigl. Bibliothek in Berlin cinon

handschriftlichen Nachtrag Measebachs zu Kochs Kompondinm I, 288

:

»'ine Ausgabe von Klopstock, Der Tod Adams 1757 •Mithalte einen Neuen

Yorbericbt von Wieland; bei diesem Neudrucke seien die im ersten JDracke

angezeigten Druckfehler unberücksichtigt geblieben.

Diese Nach riebt schien mir trotz der Autorität Measebachs aas Ter-

schiodenen Gründen so wenig glaubwürdig, daß ich nach korzeu Teigeb-

lichen Suchen die Nachforschung aufgab. Erst im vergangenen Jahre nahm

ich die Notiz wieder vor und auf eine Anfrage teilte mir Franz Muncker

freondlich mit, daß die Universitätsbibliothek in München den Druck be-

sitze. Herr Dr. Schnorr v. Carolsfeld sandte ihn mir gütig zu. Meine £r-

wartang, «s sei hier mit Wielands Namen MUtbranch getrieben worden,

erwies sich nan als irrig.

Der Titel des Büchleins lantet: Der / Tod Adams. / Bin Trauerspiel.

;

Zweite Anflage. / 1757. Weder Verlags- noch Dmckort ist angegeben

;

die Form der Fraktarlettern gleicht der Schrift» die damals OreU & Cie. in Zürich

erwendeten. S. 8<—5 steht der Vorbericht Klopstocks; hier allein ist sein

Käme genannt S. 6p 7 folgt mit kleineren Lettern ond kompreß gesetzt:

[6] Neuer Vorbericht.

Es ist nicht meine Absiebt die Schönheiten dieser Tragödie hier

critiseh zn entwikeln ond anznpreisen. Die zärtlichen Bfihrnngen, in welche

sie alle Leser, die ein menschliches Herz haben, sezen, nnd die frommen

Thrinen, die sie nicht nor weiblichen Augen enüoken wird, sind ein Bewefs

von der Vortreflichkeit eines Werks Ton dieser Art, der jeden andern nn-

nOthig macht. Es soll hier nur berichtet werden, daB das ungemeine Ver-

gnügen, mit welchem ich selbiges las, mich verlangen machte, dieses Ver-

*} Vgl. IX. Jahrgang (1906), 2. Heft.
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gnügeii uiivt-rzüglich allen andern Liebhabern geistreicher Werke mitzutheilen

:

weil aber nur etliche "wenige Exemplare hiehergeschikt worden, hielt icb

für das Beste, eilends eine kleine Aullage zu veranstalten, durch welch*-

das wartende Verlangen der Liebhaber, in unsern Gegenden. S'» schnell ala

möglich, befriedik'et werden könnte. Ich iweifle nicht, daß vielen dadurch

ein freundschaftlicjjer Dienst erwiesen worden sey. Mich dünkt, man werde

schwerlich unter dfn alten und neaen Tragödien eine finden, welche allge-

meiner gefallen müsse als diese. Plato sagt überhaupt von der Tragödie,

sie sey unter allen Werken der Dichtkunst dasjenige, welches am geschik-

testen sey. den meisten zu gefallen; und die Seele mächtig zu bewegen;

und ich getraue mir zusagen, der Tod Adams sey es unter allen mösr-

lichen tragischen Sujets am mt'ist»^n. Um hier gerührt zu werden, muß

man [7] nur Mensch seyn. Und wie sehr hat der Dichter alle die zarte^t'-n

Saiten unsers Herzens za rühren gewußt! Ist jemals die ursprünghohe

schöne Einfalt der Natur in Empfindungen, Sitten, und selbst in der Sprache,

getreuer nachgeahmt worden? Die Menschlichkeit, die in jenen

ältesten Zeiten, da Adams Kinder noch Eine Familie ansmachten, sich in

höchsten Grade äussern mußte, athmet gleichsam durch dieses gUUit Stök.

nnd sie ist es, die ihm diese feinem Schönheiten giebt, die nur Ton den

«delsten and besten Seelen gefühlt werden k^^innen — — Doch ich erinnere

mich meines aoftnglichen Vorsazes. Man darf es kühnlicli dieser Tragödi»-

selbst äberlassen» fthigen Lesern alle ihre besondefo Vorzäge empfiodlich

m machen. Wieland.

Bs ist anfier Frage, dafi hier Christoph Martin Wieland spricht; InkaH

und Form sind ihm gemäß; die ErwAhnnng Piatos entspricht ihm. KIop-

Stocks Kamen nennt er nicht, ans Bfichsicht auf Bodmer. Da er aber

damals sich von dem GOnner lOste, schonte er sich doch nicht mehr, dss

Werk za rfihmen, wie es anch in den Freymflthigen Nachrichten 1757,

8. 219 f., man moft nnn fragen, oh nicht von Wieland, gelobt wird. Aas

seiner Bewunderung nimmt er dais Becht zum Nachdruck: es seien tu wenig

Exemplare hieher, d. h. nadi Zflrich gekommen; am das Terlangen der

Liebhaber in der Schweiz zu belriedigen, habe er eilig eine kleine Anflsge

herstellen lassen.

Die Eile mag Mensebachs Beobachtung erklftren, daß die im Original

angemerkten Dmckyerbesserangen nicht beachtet sind. Bs ist almr aneb

möglich, daß das Blatt dem von Wieland benützten Exemplare fehlte; desn

es ist mit einer anderen Umrandung als der Text selbst verziert nnd dem

letzten Halbbogen angeklebt: es kann also erst nachträglich <hau gekommMl

sein, naclidi'in die ersten Ex< mplare schon versandt waren.*)

*) Aach in der ( iösclienschen Aasgabe d('r ^^ämtlicben Werke BJ. S. lä2S^

•t nur die erate, am leichterten sa findende \ erbesseruog Torgenunimeo.
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Vorlage (72 SS. + 1 fil.) und Nachdruck (64 SS.) stimmen nicht

•aurchaus überein. Die Orthographie ist in den Orellschen Brauch um-

gesetzt, also z statt tz, k statt ck, ss für ß (z. B. grossen); die Inter-

punktion weicht wenig ab. Entgegen dem Original sind 24 Wörter durch

Sperrdruck hervorgehoben ; AVieland li^bt in seinen Schriften das Unter-

streichen, da wird also sein Stift gewaltet haben. 8mal setzt der Nach-

•druck vollere Formen für gekürzte: höret, ehe, überschauen, unser» (für

unser), entfliehen, Bräutigam, schlummere, freue; 2mal die kürzere: sehn,

•erBohrekt (statt erscbreckte). Wie dies, so fällt dem Setzer zar Last: hin-

giengst (für hineingiengst), euem (für euren), der Lippe (für der kalten

Lippe), ist nicht (für ist auch nicht). Der Druck ist also nicht allza.soiig-

iältig, wirklich in Eile herirestellt.

'Ich hasse den Nachdrucker, und liebe den Nachdruck; Iftsst sich wohl

fnit Recht sagen. Nachdrücke machen oft theure Werke wohlfeil, und seltene

gangbar.* So beginnt eine Bezension in der Erfnrtischen gelehrten Zeitnng

1772, 8. ISl, die .TisUeielit Wieland tum Urheber bat. Koch milder muß

•er 1757 über das Kaebdracken gedacht haben, da er aich des gnten

Zweckes wegen offen dazu bekennt. Spftter, als «r selbst anter dem Kacb-

dmek litt und darüber klagte, muBte er rieh von dem Nachdraeker seines

"Teataehen Merkur geMen lassen, an diesen Obergriff erinnert zu werden,

^nf der 4. Seit« einer Znsdirift An das Publikum, die das Juliheft des

Jferknmachdraekes bringt, heißt es: wennWieland die Ursachen für diesen

jiiclit gelten lassen wolle, ^o mag Er sie mit seinen eigenen zusammen

lialten, die Er Tor einigen Jahren m der Schweiz anführte, all Er für gut

.fand, einen Nachdruck von Klopstocki Tod Adams zn Tsranlassen und zu

-«ntsdialdigen.'

In diesem Zusammenbang kann auch eine ErUftrung für eine dunkle

3rielMeUe gesucht werden. Zellweger achreibt an Bodmer, 14. November

d757: quel Cyrus a Hr. Wieland en vue, le Tieuz ou le jeune, en Teut

Jl ecrire THistoire ou quelqae Piece dramatique? a*t jl abandonn^ TAdam

mmurantf* Sollte Wieland sdbst einen Tod Adams haben schreiben wollen? Das

ist in dieser Zeit nicht mehr wahrscheinlich. Ich vermute, daß Zellweger

>eine Nachriebt Aber die Ausgabe der Klopstockschen Dichtung mißverstanden

«nd auf ein Originalwerk Wielands bezogen bat.

4. V«rt«ldigaii^ dar OooüMlMii Bnlhluag«».

Max Morris machte mich freundlich anfmcrks^am, daß im Allgemeinen

•Sachregister über die wichtigsten deutschf-n Zeit- uiui Woch<-ntchriflcn (von

IBeutler und Gut.smuths). Leipzig 17'.»U. S. iOO, bemerkt ist, Wieland hab»-

Anteil an der Lindau 170ö erschienenen Wochenschrift Der neue ßecbt-
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ßclinffonp äDTfhabt. Dio K-jniyrl. Landesbibliothek in Stuttgart, die mir Morris

als Besitzerin nannte, gab mir in dankenswerter Weise diese Zeitschrift

und ihre Vori^finsrerin, Den Rechtschaffenen, in die Hand.

Der Keclitschaftene, eine satyrisch -moralische "Wochenschrift in

buiidener uml ungebundener Schreibart erster Theil. Lin lau. Im y Jacoi^

Otto 1765, und ebenso zweiter Theil 1766, ist, wie die Vorrede des Verlems

au/.eigt, von (ießler herausgegeben. Vgl. Goedeke 4, 54, Nr. P»] : der 8.

hier verzeichnete Teü existiert wohl nicht, weil 1767 beim gleichen Verleger

sich anschloß: Der nene Rechtschaffene, dessen zweiter ITjeil Lindail mid

Chnr, b'-y der typographischen G< SMlls(.liaft 1768 verlegt ist. Am SchloB-

des 2. Bandes verabschiedet sich der Herausgeber des Neuen Bechtsehalfoien

vom Leser. Er ist Johann Christian Heinrich Seidel (Ooedeke 4, 118,

Kr. 38), wird aber nirgends genannt; die Vorrede unterzeichneten *Üie

Yerfosser^; in einer Nachricht im 1. Stfick nennt er sich David Bieder-

mann.

Zam Kechtschaffenen, einer rfickatlndif^en, den Freigeistern abholden

Wochenschrift mit viel Reimereien in Alexandrinerversen und Stropheit

hat Wieland sicher nichts beigetragen. Und anch der Fortsetzimg hat er

nnr einen Brief zukommen lassen. 'Den guten Geschmack nnd mit ihm die

Tagend in nnsem Gegenden auszubreiten, ist der Entzweck dieser Schrift.*^

So beginnt die Vorrede zum Neuen Bechtschalfenen. ünd im ersten Stack

heifit es: 'Wir Schwaben haben von je her den Ruhm gehabt in Ausbildung

nnsors Geschmacks und der dadurch verfeinerten Sitten die letzten zu

seyti .... Es krAnket meine patriotische Seele, wenn ich in die Nacht

hinsehe, die noch fiber mein Vaterland mit bleyemem Zepter herrschet.

Und noch mehr muss es mich krftnken, wenn ich es von seinen aufjf^

worfnen Führern, an statt an das Lichta m eine noch grOfiere Finstemiss^

gef&hret sehe.* Damm habe sich der Herausgeber unter den Haufen wdchent-

liclier Sittenlehrer gemischt, ünd es sei ihm eine Brscheinung geworden;.

Schwabens Genius habe zu ihm gesprochen in reimlosen Versen, obwohl

viel*' nur Goroinites fnr Verse erkennen n. s. f.

Mau .sieht, di'' literarische I.airi' war in Schwaben noch so wie uii»

das Jahr 1750, obwohl vni! da an di»^ Versuche ging('n, «las Neue einzii-

büriT'-rn (v^-1. Euphoriim 14, 2-i IL). Die Verfasser des Nt'U^-ii iK'cht.scliatVeneu

schi<-iben moralisierend, reichlicher in Prr.sa als in Versen, oü in ]?rief-

Inrui, wobei einige echte Zll^^•lll•iftpn sich linden mögen, über Freundschaft»

Ehe. Frauenbildung, rJesellschaft, Kartenspiel u. s. w,, also über die alteo

Themata der moralischen Wochenschriften. Der Messi.is wird gerühmt,

Motti von Hnbcr, «Jemniingen, Kleist, Lan^e, Uz, Geliert, Zachariae, Cronejrk.

Wielund und anderen den Stücken vorangestellt. Der neue Becbtschaffeue
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ist gewiß neomodiscber als ^ r alte, aber nicht weniger niibedeatond. So

müßte es erstaanon, Wielaod imter den Beitrflg-orn anzutreffen, wenn seine

Spendo eine freiwillige gewesen w&re. Und seilest daß er sich durch dii-ses

Wocbenblät teilen zur Abwehr heraus?»^fordert fühlte, bleibt noch erstaunlich:

es beweist, daß Seidels Bechtschaffener eine 80 unerwartete Verbreitung

oder ein solches Ansehen unter den Landitleiiten genoß, daß Wi« laii l dessen

Tadel, mindeeteos seinem heimatlichen guten Bnfe, für gefährlich hielt.

Der Genius nfimlich hatte Seidel eine Beihe beröhmter Schwaben

genannt, darunter anch Wieland: 'Stob ist sein Nam*. — Ach hätt* er

sich nicht vergessen !* So sprach der Genius, 'senfei* und schwieg*. Hiera

macht Seidel zwei Anmerkungen: 'Hein Xistninen geht so weit niclity dass

ich glauben sollte, es sej dieser berühmte Name nicht den meisten zum

wenigsten dem Gerflcht» nach bekannt* Und: *Wer die Komischen Er-

zfthlnngen kennt, wird mich hier leicht rechtfertigen/

Das empfand Wieland als eine 'sehr impertinente Censor*, bei der

er nichts weniger als gleichgültig sein ktane, und wünschte zunächst, daß

Jemand anderer als er selbst die Apologie der Erzfthlnngon veiftsse, etwa

Waser (Denkwürdige Briefe 1, 51 f.). In seinem Terdmfie und gemüß

d^r Ungeduld seines Wesens schrieb er aber etwa Anf Tage spüter doch

selbst eine .Zuschrift an den Heransgeber, die in das 6. Stück, S. 51^55,

eingerückt- wurde. Schon die Anrede 'Hein Herr Biedermann* ergibt, daß

nie em offener, kein ptiTater Brief wdr. Zuerst spendet Wieland dem Vor-

haben und der Geschicklichkeit des Biedermanns Lob, schließt sich seiner

Klage über den Gescbndack des Tatnrlandes an, an den man sich nach

zwanzijr Jahren mit Widerwillen erinnern werde. Doch biete ja schon die

G' ireinvart Stt^tV auch zu einem Loblied, der Herausgeber solle nur aus-

iiiirreii. die Beförderung des Geschmacks zn veredeln. Dakvach fthrt

^Vieland fort:

[S. 54] Hier, mein Herr, könnt«:- icli für diesesmal »Midigen (denn ich stehe

Jlinon nirht dafür, daß sie nicht «dtcrs mit nu-inrn Zuschriften heimcresucht

N\ .1,1.11 w.Tdin' (!| möchten), wenn icli mich niclit gcnüthiget ITind.'. eine

kleine JJe£ch\veiir.le gepen ihren Genius zu füiiiou. welche ich nirirends

hU bey ihnen anzubringen weiß. Es betrift eine libereilung, welche irli

einem Genius weniger al.s einem andern verzeyli.n würde, wenn es nur

möglich wäre, einem Genius, der in so schönen Versen spricht, etwas übel

aufzunehmen. Ich ersuche Sie uUu, mein Ilen, ihm zu sac-en. daß man

keinem Schriftsteller, er mag einen beiülimten oder unberühnit«ii Xamen

führen, eine Schrift, (am allerwenigsten eine .solche, von w. lein r mau, zur

Jieiulichen Zeit, ungünstig urtheilet) namentUch 7nschreil>en soll, wofern

dieser ScUriftsteller sich nicht selbsten öffentlich za dieser ächrift bekannt
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hat. Ich weifi alles was Ihren Genius dißfalls entschuldigen kan ; die-

Frage ist anch iteo nicht» ob ich wirklich der Verfasser der comischen*

£rsehlnng«n [I] bhi ; wann ich es bin, so werde ich mich öffentlich dazu

bekennen, sobald ich es für gut ansehen werde; und wofeni Ichs nicht

bin, so ist sehr wahrscheinlich dafi der Verfasser dch einmal nennen wird

vielleicht, sobald ne m demjenigen Stand seyn werden, worein er sie nü
Hülfe des ürtheils der Kenner za bringen gedenken mag. Dem sey wie-

ihm wolle, so hat so lange bis der Autor das gethan haben wird, weder

Mensch noch Genius das Becht irgend einen ehrlidien Hann namentlich'

als der {!] Urheber eines solchen anonymen Werkes anficnniifen ; und ich-

halte das Ar eine so ansgemachte Sache, daft ich sie zu beleidigen glanbto,.

nur noch ein Wort deshalben zu verliehren. Em anders ist es, ob dm*

Genius Beeht daran gethan.hat fiber die comischen Erzählungen zn senften

und ob sie Becht daran gethan haben, in der Note unter dem Text eich wegen

der Bechtmftßigkeit dieses Seufters auf alle dicgenigen zn beziehen, welch»

die bemeldten Erzihlnngen gelesen haben. Ich sehe wohl, daS auch die

Genii zuweQen ihre Launen haben; und die Wahrheit zu sagen, mochte dttr

Ihrige von diesen Erzflhlnngen meinet wegen so viel bdises gesagt haben

als er gewollt hfttte, wenn sie nur einer kleinen allgememen Pflicht gemilif

für gut befanden h&tten, meinen Namen nicht ins Spiel zn mengen. Indessei»

ge-[55]8tehe ich Ihnen doch gerne, dafl ich, nebst noch vielen andern wackem

Lentenj die ich Ihnen nennen k^innte, die comischen Eraählnngen für Gedichte

lialt«', dercu sich ihr Verfasser, er mag auch seyn wer er will, nicht zu schämen hat.

Ich weiß nicht in wasfüreiiieiiiLichtesio von denjenigen betrachtetwerden, welche-

sich daran ärgern ; abfr das weis ich, daß ich meines Ort.s sie niemaleiv.

für etwas anders als satyrische Gemälde habe ansehen können, bey denen

eint' moralische Absicht (eben diejenige welche bey aller Bespottung der

Thcrheiten und Laster der Welt herrscin'U soll) so deutlich in die Aug^n

lallt, dsli ich nicht begreiff, wie man es maclit um sie nicht vm seht-n..

Doch darüber haben wir keinen Streit; es ist ihnen und einem jeilen eben

so erlaubt anders hievon zu denken, als mir, zn glauben, dall Si^ Sich

irren. Vielleicht fallt es dtT rumischen Muse, (von der ich gestehe, daß sie

eine von meinen Bekaiit>cliaften ist) einmal ein, ein Werk, welclies sie

eingegeben hat, Ihrem Genius in einem günstigen Lichte zu zeigen ; und

mich zn ihrem Wortführer dabey zu gebrauchen. Bis dahin erlauben sie

mir. mf'in Herr, Ihnen die kleine Vorrede zur Meilitation /u empfehlen

welche der geistvolle Prior dem Paul Purganti, einer von seinen eignen

comischf'U ErzAhlungen, vorgesetzt hat. Ich müßte mich sehr irren, wenn

sie einem Manne von so vieler Einsicht, wie sie zu seyn scheinen, nicht.

zvL genauerer Bestimmung des eigentlichen Gesichtspunkte, woraus man.
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d^^rcrleit hon Werke beurtheilen soll, verhelfen könnte. Wie sehr, m*'in Herr,

wünschte ich daß Ihr Genius mich nicht in die Notwendigkeit hätte setzen

wollen, diesen andern Tbeil meiner Zuschrift an Sie zn schreiben ! Da es

nan aber geschehen ist» 80 orlaaben Sie mir nnr noch den Wonach bey-

zn fagen, daß doch diejenigen, welche dem Dienst der Mosen obli^en» durch

die armseligen Streitigkeiten, Yerunglimpfnngen, und welchselsweise Vor-

würfe, welche fast za allen Zeiten nnter ihnra geherrschet haben, der Welt

nicht selbst Anlaß geben mOgten, sie selbst znsamt ihrer Kanst and ihren

Tatonten ta Yerachten.

Ich bin

Mein Herr,

Biberach den lOten. Jan. 1767. Ihr Verehrer und Freund

Wieland.

Wieland hat seine Hanptabsicht doppelt versteckt, nm nicht sein

eigner Apologet sn werden. Die größere Hftlfte des Schreibfns befaßt sich

mit dem BechtschaffeDen und der schwftbischen lateratnr nnd mahnt, mehr

anzuorkeiinen als za tadehi, wie aneh der Schiaß kritischen Streit yerwirft^

an dem er sich doch selbst ein Jahrzehnt froher eifrig beteiligt hatte. Dann

stellt er in einem Anhang das Verlangen, die Anonjmitflt eines Schrift-

stellers zn achten, nnd verwahrt sich, daß man ihm die Comischen Br-

zftlilnngen znschreibe. Sollte wirklich sieben Vierte^ahre nach deren Er-

scheinen sein geschicktes Spiel zwischen Bekennen nnd Lengnen jemand

noch ftber seine Verfasserschaft haben irre Abren können? Endlich kommt

er wie nebenher anf das, was allein ihn drdckte : die Verteidigang der

Erzflhlnngen. Er schiebt sie Prior zn, der seht Gedicht Paolo Porganti

and his wife mit folgenden Versen eingeleitet hatte

:

Beyond tlie fii'd and settlM rules

Of vico and virtue in tbe schools,

Reyund the letter of tbe law,

Which keeps our men and maids in awe,

The better sort should set h»'foio'em

A grace, a maniier, a decorum
;

Sometbing-. tbat gives their acts a light;

Makes %'m not only just, bat bright;

And sets 'om in that open fame,

Whioh witty malico cann<it blame,

Seidel, der dem Schreiben ein Vor- und ein Nachwort beisetzte, war

ni<-ht so hüüd, zu verkennen, daß das zuerst gespendete Lob nicht die

Ursache der Zuschrift war, wie Wiflan«! «jlnuloMi machen wollte; er erklärt^

er Wörde stolz anf die nähere Bekanutschaft und den Beifall eines Mannes
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sein, den er schriii laiijjfo uiit dein emptindlichston Herzen verehre, wenn

«>r sf'ino LrütiLTH Zuschrift mehr auf Kochnuiiir eines Verdienstes, als eines

Fehlers schreiben konnte ;

') er sei traurig, Wieland beleidigt zu haben,

und g-t stehe gerne, dali er gefehlet habe. D. h. daß er Wielands Nam»>

genannt habe. Sein Urteil über die Comischen Erzählungen r nimmt

er weder zurück nurh hält er es aufrecht, auf Prior läßt er sich nicht ein.

Weim also Wieland erwartet hatte, durch seine Schmeichelei ein

Organ zu seiner Verteidigung zu gewinnen, 80 mofite er enttAnsobt sein.

Seidels H rtiic hkcit allein konnte ihm nicht genfigen. Und so nnterbliebea

denn anch weitere Zosohriften.

A. Ertetlsoh« gMbxim Z«lt«ag'.

Wielands Anteil an der Erfiirüechen g«lehrten Zeitong ist noch nicht

untersucht. Boxberger bat in seiner DarsteUnng fon Wielands Benebongeii

zu Erfurt (Jahrbücher der kOnigl. Akademie gemeinnntsiger Wissenschaften

zu Erfurt Is70 ) ihn kaum beachtet. Das liegt an der Seltenheit der Zeit-

schrilt. aber aiuh an der Schwierigkeit, die anonymen, nur ausnahmsweise-

mit einem l^uchstaljen unterzeichnetrn Artikel ihren Verfassern zuzuweisi-n.

Wieland lebte von Anfang Juni 1761* bis Mitte S<'|>teraber 1772 in

Erfurt. Vorher ist seine Beteiligung an der Zeitung nicht /.u erwarten,

obwohl er mit deren Leiter Justus Riedel in Briefwechsel stand. Nach <b r

Aiireise ist sie nicht ausgeschlossen, da Wieland mit Meusel, der nacli

Riedels Abgang nach Wien (Mai 1772) Redakteur war. in Verbindung

l»Iii'b und von ihm noch 1773 die Zeitung erhielt (Ausgewählte Briefe o.

129). Erst nachdem er im Merkur von 1773 an sein eigenes Organ besaß,

bat seine Mitarbeit sicher ein Ende gefimden.

Im Jahre 17(39 hat W^ieland eine einzige Anzeige geliefert über

Wasers Lucianübersetzung (Denkwürdige Briefe 1, 100). Anfang Dezeniber

1769 erklärt er, keinen T. il an der Zeitung zu haben (Ausgewählte

Briefe 2, 340). Am 3. Juni 1770 versichert er abermals, er habe außrr

dem Artikel über Waser keinen Anteil an ihr (ebenda 2, 371)^); damit

wird Jobann David Michaelis Verdacht, Wieland sei der Verfasser einer

Anzeige über Uendelssobns Schreiben an Hm.Diakonas Lavater in Nr. 16, 17

') Hieraus erklärt sich der witzelnde Titel des Stückes im 'Inhalf

Bl. 3a: 'Ein Briet von Hr. Wieland, den er der UeransgeberJ durch eia

Verdienst Terdient sa baben wihiaebte.*

>) Die laSsnDg gegen Jacobi rom 19. Uirs 1770, er wftrde aine Kritik

gegen ibn sebreibeD, wenn Riedel nicht scbon eine gescbrieben bAtte oad «ean

Jacobi sich dafflr nicht bei seinen Giasien riehen konnte (Ansgew. Briefe 2, 800).

ist als Sebent anfknfasten.
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•von 1770 hinföllig (Göttinger gelehrte Anzeigen 1902, S. 561). Am
26. Juli 1771 schreibt Wieland, tT habe seit sieben bis acht Monaten kein

Blatt der Zeitung anders als etwa zut'allsweise zu Gesicht bekommen, habe

weder direkter oder indirekter Weise Anteil, dermalen ganz und gar keinen

Einfluß darauf (Morgenblatt för gebildff.' Stände (Stuttgart 1862, Nr. 10

S. 222 f.)- Erst im September veranlasst ihn die Entrüstung über J. Bet^amm

Michaelis^ Fastor-Amor-Brief zu einer mit dem Anfangabuehstaben seines

Namens unterzeichneten Erklärung in der Zeitung (Ausgew. Briefe 3, 73;

Qruber, Wieland-Biographie 3, 61 ff. hat d'w Recenaion abgedruckt). Und

am 9. Janaar 1772 schreibt er an J. G. Jacobi : Tnsrer hiesigen gelehrten

ZeitODg wänsckte ich in Halberstadt einigen Debit. Ich arbeite für den

gegenwftrtigen Jahigang Bdbat mit an ihr nnd habe bereits Solzers Theorie

recensiert nnd den Braonschwejgem geantwortet* (Anagew. Briefe 8, 108).

Professor Dr. Bernhard Benifert
(Wird fSirtfAMtil.)

Die Wiegendrucke der Stiftsbibliothek in Schliei bacii.

Vorwort.

Es wird im folgenden eine Beaehreibnng der Inknnabeln unserer Stifto-

bibliothek geboten. Das Zisterzienserstift Schlierbach ist im Jahre 1855 als

Franenkloster dieses Ordens gegründet worden. Eberhard III. t. Waleee,

Landeshauptmann von Oberösterreich, hat sein Landgut Sohlierbach in ein

solches umgewandelt. Zur Zeit der Keformation löste sich der Nonnenkouvent

auf (1554). Bis lum Jahre 1G20 stand nun das verlassene Kloster nnter

verschiedenen Administratoren, zulet/.t unter der Verwaltung der Krems-

niunsterer Äbte, bis daß Kaiser Ferdinand II. in diesem Jahre das Kloster

wieder restitiu. i t.- und es mit Zister/.ienpcrmönchen aus ibm Stifte Kein

besetzte. Der VI. Abt des neuerstandenen Klustets, Nivard II. i»üror, hat

neben anderen Kanten auch ein schönes Bibliotheksgebfiude erstehen lassen,

»las im Jahre 1712 vollendet wurde und das noch heut»- ti* ii Bücherschatz

des Klosters beherbergt. Schrank V dieser Bibliothek lulltn die Wioiren-

drncke aus. Welches mag ihre IJeschii lite seinV Etwa ein Drittel der 117

Jnkunabelbände weist Namensinschi itten aus, die Kunde geben vun Ii uheren

Besitzern. Der Name Enenkel, der sich in viebn älteren Büchern der«

Bibhothek findet, kommt sinal vor. Dieses Drittel wurde also erst später,

wahrscheinlich durch Ankauf der ÄVde, hie und da vi^i;. icht auch einzelne

Bände geschenkweise envorben. Sollte von den übriu'-en -ar keine Inkunabel

aus der Nonnenzeit stammen und die Administration ulardauert haben? Da

noch einige Manosluipte Torhandeu sind, die bicUer aoä dem Nonnenkloster
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stanuneOi da fernor die Urkunden ans jen«'r Zeit erhalten blieben, so kann

man daraus anch auf die Bächer schließen. Eine völlig sichere Feetstellnng'

der Herkunft und Vergangenheit der Inkunabeln ist allerdings auf Gmnd
dieses Schlnsees nicht m gewinnen.

Die Inkunabeln sind wie die flbrigen Bfleher in 4 Katalogen ver-

zeichnet nnd, wie Schreiber dieses erst nach getaner Arbeit entdeckte, im

eystematisehen Kataloge (Palaeo^a) mid im Zettelkataloge anch mit den

Hainnommern beseichnet.

Zum Schlosse flühlt sich der Untenetehnete verpflichtet» denen, welche

die Arbeit gefördert haben, den gebührenden Dank ansznspredien. Vor

allem 8r. Gnaden Abt Gerhard Haslroither, der dem Gefertigten die nfltig»

Hnfiezeit zur VerfBgnng gestellt hat; dann dem Inknnabelkenner 8r. Hoch-

werden Hern Professor Beininger in St Polten, der das Hannskript doreh-

gesehen nnd erginzt hat» nnd dessen Publikationen als Vorbild dienten;

femer Herrn Dr. Crflwell in Wien, der die YerOffentliehung der Arbeit

ermlSflichte ; schliefilich den hochwfirdigen Herren Bibliothekaren der Stifts

St Florian, Schlfigt, Uelk und Kremsmfinster, welche die nötigen, hier

fehlenden Hilfsbficher zur Verfügung gestellt und freundlichen Bat gespendet

haben.

A. Beatiininte Dmokwsrk«.
Aig8burg.

1. Gunther Zaine r.

1. — a. d. Ottillermu, Epiee. PaiiiieiiL, de flde et legibos. — Fol. —
H.* 8817, Pr. 1556.

Das MaB and das perlenleie J wtrden nach Haebler eher auf Bftmler

schließen laisen.

2. — n. d. — A. T. Ejrb, Ob einem Manne zu nehmen ein ehelich Weib. —
Fol. — H* 6827, Pr. 1562, Haebl. Tjpe 2.

3. -> D. d. — Biblia Germanica. ~ Pol. — H.* 3133, P. 1577.

2. S. Ulrich und Afra.

4. — n. d. — Historia Fhderici Imperatorii. — Fol. — H.» 8718, Cop. II-

2589, Pr. 1633. .

5. —' B, d. — Nie. de Jaaoe, compaidiam menle. — FoL — H.* 9889»

Pr. 1884.

8. A n t 0 n S 0 r g.

6. — 1431. — Sachsenspiegel. — U.* 14075, Pr. 1682.

7. . 1488. ~ Weoger, belligrapliia. ^ 4. — H.* 2762 = H. C.* 18157,

Pr. 1707.

8. — 1488. — Cicero, de proprietatibos termiooram. — 4. — H. C* 6353,

Pr. 1706.

9. — 1490. — Curaeeiolus, sermonee de laadibai uetoram. — Fol. — H.
4486. Pr. 1714.

10. — 1492. — Ltfscram eontcientUe. — 4. — H.* 9953» Pr. 1721.
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4. Johann Froschaaer.
11. — 1496. — Methodius. rcTeUtiones. — 4. — H. C* 11120, Pr. 1821. —

F. 1. «, b itatt Drnek HaBdiehrill, 6t>emo natere Hilft«.

5. Erhard }{ a t d o 1 1. 2. Prene.

1489. — Caracciolus, sermones de landibos saoctoruin. — 4. — U. C.*'

4478, Pr. 1883. Das Register fehlt. Beginnt mit F. 13. a.

1495. — Brarltriam Patavi«Bae. Pan htomalii. — 8. —
H. 8876 enillint den dUDfthSrigtD Pus aattivalii. Edbtcliiafar

1»CMlii«ibt du ttBTollitlndig« Malktr Eiemplftr.

Bit F. 14. a stimmt das Bach TOllig mit Hain * 3873. F. 14. a (c^

». t ei n. rnhro: Hystoria de btfi niaria vir H gine infra natiritatej.

ipi X
Ii
puri ficationövirgis niarie.

,i
Ad vesperas super p«» än, ||

F, tC>. a col. 2.,

lm.25. rubro: nt sapra inprimis vesperis.
jj
F. /ff. 6 u. F. 17. vncant. F. 18. a

nAro: De cömemontiona laneti
1|
stephani pthomartyria ad

||
Yesperas inper

ptalüMi alk I . F. 6 voeat, F, 26. a (e. attn, 1,) ruhro: loeipit psal-

tcrinin z bfefi | ariom fem ehbram «edeaie H Patamefl« Dftieia diebu Q ad

matat luTitatoriam. F. 58— 65 vaeant. F. 66. a {c. ». f. ein. 4t): No forte

dicät in pentib^
||

etc. F. 94. a (c. s. k. et n. 69) ruhro : Incipit pars hyemalia

fem H iiiodernQ breviaiO ecclesie
|j
Patauien. In adii»Hn dni

||
etc. F. 324. b,

col. 2., iin. 28. rubro: omnia Ot supra^F. 325. vaeaL F.ä26. (c a A et n. 1)

ndr» ; Incipit c5mu« de fanctia U In Tigilia apoatetoram BÖ 1 ele. Jl 6-

in Jbi« m^: Cönwia d« fimcdi f«dm | elionim cedMi« Patafidk | a^e.

lefo 6ei H. S97S md SehuAingtr p. 49,

II. Batel.

I.Johann TonAmerbaeh.
14. — 1487. — Panormitanns, lectnra snper qainqae libroa DeorttaUom. Vol. 11.^

III., IV. — Fol. - H. C* 12315. Pr. 7573, 7574.

15. — 1490. ~ Attgnstioas, de civitate dei. — Fol. H. C* 2066, Pr. 7585.

16. — 1460. — Angvatiiiu, da trinitato. — PoL ^ H. C.« 2069. Pr. 7586.

17. — nach 61. IT. 1494. — Job. KencbÜD, do mbo nirifleo.— Fol. — H. C.*^

13880, Pr. 7600. Haoblor Type 17.

18. — 1496. — Petrarc«, opera. — Fol. — H. C. 12749, Pr. 7608.

Dof Buch beginnt: F. 1. n (c. «. n) '. TractatuÜ ac capitulord primi libri

de Kebus Memorandis : Clarissimi uiri
||
Fräcisci Petrachae Poetae Lanreatit

coliecta : ordinata: enumeratina^ äaotatio
|1

F. 4. a (e. $. a^J: Fräcisci

Potrardia« Poeta« Ontorie<f Cl^aaiiiii : Berti Memoran | dämm Liber

pfimoi Incipit | da» fit^md» wh hri S, 1274$,

19. — D. d. ' Alpbonans Diai Montalro, repertorion ittper Abbattm Pinonai»

tnnom. — Fol. - H. C* 11566, Pr. 7628.

Bei Hain F. 207. a (c. n. CCVIU) in Wirklichkeit aber (c. n.

CCXVIII). Cop. erwähnt 222 ff.. Hain gibt richtig 211 & an. BeiHaebler

kein für Amerbach zeugendes Maß.

20. ~ n. d. ~ Petns Lombardni, fODUntiaram libb. I? enm eoncliuiosibQa-

Henr. Goriebem. - Fol. — H. C* 10198, Pr. 7648.

Bei Haebler Btimmt das Ma6 nicht gonaii Ar Amerbach, boaior-

fBr Wolf T. Pfonbeim oder Proben.
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2. Nikolaus Kessler.

21. — U88. — Jieffret, sennoneB de tempore et de Moctia. — Fol. — fi. C.*

11006.

F. 1. a tu. : Sermooes Meffretli alias
|]
ortalas, regine pars hyemalis ß

Dm Folgende stimmt genaa mit Hain* 11000 Vol. II. Nor hat diese«

Btemplar nlcbt wie bei Hain F. 2. n (c. s. As)» Mnden (e. e. 9^ Pnti

aeetivnUe fehlt VoL III. -i H.* 11006. Nur heiflt es akht wi« b«i Hain
F. 2. a (1) Audato, sondern (1) Aadate.

22. — 1489. — Petrus Lombardus, sententiarntn libb. IV «am eOBdoaioaibos

Henr. Gorichem. — Fol. — H 10196. Pr. 7676.

23. — 1500 — Fraociscu« Philelphus, epistolarum libb. XVI. — 4. — H. C*
12948. Pr. 7695. F. 1. fohlt.

3. JakobvonPforiheira.
24. — n. d. (nach 1. März 1499.) — Decreta roncilii Basiliensis. — 4. — H

5605. Cop, IL 1736, Pr. 7707, Haebier Tjpe 5.

4. Michael Parte r.

25. 1494. — Kikolans de OrbelUs, cipodti«. logioae. — 4. ^ H. C* 12044

Pr. 7725.

26. — 1494. — Nikolaus de Orbellis, cursus libroruni phiiusophiae naturalis.

^ 4. — fi. C. Reichliog II. 5864, Pr. 7726. Stimmt genaa mit Eeichiiug.

. nnr ist bei Torli^ndem Eiemplar dieHatbemaUca and Geometria anstatt

am Bchlasse vom« daingebanden.

5. Johann Proben Ton Hammelbarg.
27. — 1493 - Gratlaons, decretam enm apparata. — 4. — H. C* 7912;

Pr. 7757.

III. Bologna.

1. FranciscttsPlato deBenedictis.
2ö. — 1498. — Hero.diauos, hisioriae Roraaoae Libri VIII, Angelo Politiano

iiiteiprete. ~ Fol. H. C* 8467^ Pr. 6598.

2. Benedictus Hectoris.
29. — 1497. — Censoriuus, de die natali etc. — Fol. — H. C* 4ö47. Pr. 6633.

3 Johannes Jakobus de Fontanetic.

80. — 1497. — Andreas Baibatis, lectara in tit de probatiouibos. — FvL —
H.' 2451.

4. U g o 1{ u c r i u 8, 5. P r e s s Ä
81. — 1499. — Ludovicus Bologuinus, cousiliorum Vol. I. — Fol. — H.* 3457.

IV. Florenz.

1. Antonio Miscoraini.
32. — 1489. — Marsilius Ficiims, de tiiplicl vita. >- Fol. ~ U. C. (I. u. III/

7065, Pr. 6151. I» fehlt.

V. Köln.

1 . J 0 Ii a II n K 0 1 h 0 f f sen.

.33. - 1490. — Flores poeUrum. — 4. — H.* 7179 « H. C. 7180. Pr. 10S2,

Haebier Tjpe 17.
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2. KonradWintertTon Homborflli.

84. —> n. 4. — A«ii<M Silvios, de amorU remedio. — i. — Gop. IL 45, Pr. 1190,.

HMbtor Typ« 1. — 85 n. 27 Ud.

& HtinrUh Qaentdll, 2. Praiie.

85. — Fomralwimn inrtninentoniiii ad luain Carito Bomaat«. — 4. —
H * 7288. Tabala (F. 181-186) fehlt

86. — löOO. — Joliaiinet de Garlandiap »yaonjina et aeqaivoea. — 4. — H. C*
7476, Pr. 1368.

37. — n. d.— Johannes Versor, quaestioiies saper metaph} sicam Aristotelia. — Fol.

— H. C* 16051, Pr. 1889.

88. — n. d. — Antonitie Andreee, qoaeetiones super XII libb. metapbjslcae-

Aritiotelts. — Fol. ^ H. 0.* 974.

Ist mit Toianegehender Namner nuamnengebanden and weist die-

selben Typen auf.

89. — n. d. - Hortus sanitati«. — Fol. — H. 8491, Pr. 1447, Sappl. 1902

p. 11.. Vonllieme 2888, Haebler Type 8.

VI. Leipzig.

1. Drucker des Capotins. (Martin Landsberg )

40. — n. d. — Floros poetarum. — 4. — U. 7175 = 14680? Voull., Uaebler

Type 1.

: EgregieseatSeielire JocfldiAores Q docto^poetattt. la qniba

d^aa I laas vitatfi et aeenTma effalmiaa || He Tttloran egregie eonttnetar
||

F. 1. h vacat. F. 2. a: Tabula Circa Flores poetaiQ De
[|
vlrtutibas et vltSts as

donis fancti
II
Spiritus. Incipit feliciter. Tahnlae ßnii F. S. a. F. F. h: Hec

llQt nola poeta^ »1 b allegätur
||
F. 9. a: Incipit probeiniuin de (' inendatione

huius operii.
II

9. h lin. 5: Explicit prohemium.
|i
Incipit Uber primas

qui tractat de supbia etc. F, 94. b lin. 3: Explicit Uber Octavas, alias

Nonns ladpit deeim^l etclia. 26: ordiaem ia nltiiao Ubro AatiolaadiaBO

Alaoi. eft* 9. ß. M, IL Si, *ign. A'Ü, marg,, «. e. S pp. mm.

2. Martiu Landsberg.
41. — a. d. —>Doii^ieiM]Caiiefaia8, canaen de psestoae Cbristt. — 4. — IT. 10687?

Cop. IL 8810, Pr. 8098. Haebler Type 1. Soost kein Beleg flir Laadsberg.

F. 1. a: Tractatns de Passione Domini. y Deminici Uanciai de

passioae domi H ni nostri Jesa Christi Uber incipit.

8. Helohior Letter.
42. — n. d. — Coaiadas Wimpiaa, praeeepta eoangmentaadae rhetorieae oratienis

8. ars epistolandi. — 4. t- H. 16202 « 18315. Beiebling I. p. 205

(circa 1490i.

lleicliling t^-ilt den Druck l.otter zu. Bei Haebler die Type nicht

gefunden, am ehesten nach Haebler Drucker des Capotius 1.

VII. l^B.

1. Nicolaae de Benedlctis nad Geaossea.

43. — 1500. — Felinuä Sandeos, lectnra de ofBeio et potestate jndicis delegati.

— Fol, — H.« 14308.

8. I.
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44. ^ 1499. — Felinus Saadeu, saper IV. V. decreUliam. — FoL — U.* 142S3.

Barger Index.

F, 1. a vide Ä i4283. F. S. b lin. 26t Finit lectura domini FeUni
fandai fernrSiit fap titulo de |rpOMÜibiii mm privilegio etc. F. lo. b :

Fiuit. F. Ii, a tU.: Ttbolft fopar qninto libro dacnttlian. (f) üid mt

accassatio^!
[|

(C. s. A.) F. 13. b: Finis Tabnle. F. 14. a: Felini

Sandel Ferrariosis lectura pore^rina : r optie
||

digesta, Super titulo de
acciuatiooibus cü alijs titulis se H quentibus etc. (e. $. a et n. L) F. 48. a
^«.n. 9B}X Fiait. Lau Deo. Virgini(^ gloriose eiaa matri. U Sequitur Rabrica
Da calttinnlatoiibu. F. 49. buuaU F, 49, • r«> De c&lam-
sUtoribiu. Contüm« at hie per Ana. t intar alia a«. tat. in U j. in B ete.

F. 66. b lin. 12. tU: De magittrji. Rabrica. F. 79, h (F. 79, « e. «». 90} UL
De homicidio ToIflUria Tel eaeoali. Babri. F, 10t a (c.n,40}i Exptieinnt
etc. V. Hain 14283.

-45. — B, d. — Felinui Sandeus, euper titulo de rescriptie et nonnoUis aliis.

Fol. — B. 14801. Barg. Index.

Bei Haia basehrieban. Aber niefat 129 % eondern 179.

m Mailud.

1. Leonhard Paehal.
1490. — Bartolas de .Saxoferrato, lectura iQpar II. parte digaatl Tetaria.—
Fol- — H.» 2576 (2), Pr. 5982.

1490. — Bartolas, «uper I. parte digesti veteris. — Fol. — H.* 2576 (1)^

Pr. 5867.

1490. — Bartalvs, laetara luper I. parte iafortiati. — Fol. — H. C*
2594 (1).

1491. — Bartolas, super II. parte iafortiati. — Fol. — H. C* 2594 (2).

1491. — BartoluB» lectara eaper II. parte digeiti noTi. — Fol. — H. C*
2611 (2). Pr. 5990.

1491. — Bartolus, super I. parte digesti novi. — FoL — H. C* 2611 tl),

Pr. 5991.

IX. Mainz.

1. Peter Schoeffer.
n. d. (nicht nach 1469—70) — Leonardas Aretinus. libelloa da amora
(ioiscardi et Sigiamondae — 4. ~ U. C* 1587, Pr. 89.

2. Erhard Ben wich.

1486. — Beraardaa de Breydenbach, Beieen. — Fol. — B.« 8959, Pr. 157.

X. Mantua.

1. Vicentius Bertochus.
•54. — 1498. — Baptista ilautuauus. adolesceutia. — 4. — H. 2401 ?, Cop. IL

857, Pr. 6910.

Mit Cap. fttauat daa Ezamplar ftbarda bia anf twai AbwaiehuDgea

in der Zeilen-Abteilnag: F. 2. a . . . Carmelitaa Tbaologi adola Q acaatia . ..

Paridan eerasaria. H

46. -

47. —

-18. -

49. —
50. —

6L -

62. -

58. -
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XI. MMmlagM.

1. Albert Knnne, 2. Prem.

— 1499. — Paalm FlorentiDas, bravUriim totiiu juiii mhobIcL — Fol. —
H. C. 7168; C. lU. p. SOO» Pr. 8808.

XII. NM«r|.
1. AntoD Koberger.

<56. — 1487. Jakobu de Yoragine, legend« «nwa.— FeL— Cop. IIL 6418 ->

6414, Pr. 1967.

Dm Exemplar bricht ab: Deaaneia Ktmtfmd» F. 871. (e. n. CCLXZI)b.
Das Repertoriam Handschrift. F. 1. fehlt.

57. — 1479. — Biblia latina. — Fol. — H. C * 3072, Pr. 1993.

F. AG2. b . . . finit feliciter. Weitere Blätter fehlen. Sehachinger^. 33.

Nr. 173, (jorrectnr.

1481. — Aenefte Sjrlrins. epietolit ftnfiiaree. — Fol. — H. C* 151,

Pr. 8006.

59. — 1488. — Jobtnaet Hetott^ alias Diseipahie, Ord. Praed.. serinonee de

tempore et snnctis cnm promptnario etemplonua et de B. Virgine. ~
FoL — U.* 8487, Pr. 2038.

F. 1. fehlt. Das Exemplar bricht ab mit F. 877. b. Letite Zeile

:

Tgo qdft mire poleritndlls fe ocul' ei^ fb'iecit q ü

<X>. — 148& — Panloi de Caetro, contilia el allegatioDee. — FoL — H.

4641.

61. — [nach 2. März 1491.] — S. BonaTentura. perlustratio in libb. IV sententiarum.

- Fol. ~ H. (P. lU. A IV.) C* 3640. Pr. 2068. Kleindruck Haebler

Typp 19.

62. — 1492. — Johannes üerolt, eermones de tempore et de saoctis. — Fol.

—

H.* 8502, Pr. 2Ö79.

F. 806. b bricht die Exempkr ab. Bei Haebler das entipnebende

MaB alebt gefaadea.

68. — 1493. — HaitmaBaae Scbedel, Uber ebroatearaai.— Fol. — H. C* 14508,

Pr. 2084.

Nach F. 27.' fr. u. CCLVIII) ein leeres Blatt (c. n. CCLXI). Also

2 Blätter herausgerissen. Das Exemplar bricht ab F. 310. (c. n. CCXC) b.

Folgen 40 leere Blfttter.

64. — 1498. — H. Bcbedel. Bacb der Chroniken. — Fol. ^ H.* 14510, Pr. 8086.

F. 11. (e. a. L) fehlt

65. — 1494. — Johannes de Verdena, eenaoaeo dorm! eecare, de eaactli. —
Fol. — H. C.» 15979. Pr. 2087.

Cop. gibt Sign, c'o an, es findet sich aber nur c«. Das Exemplar bricht

F. *^9. b ab. l.etxto Zeile: Lucas quod interpretatur consurgeas vel eleuäs
|j

(De Sancto Laca EvaDgeliita.) Vielleicht gUt für dieaea Exemplar die

Aamerknag Haias xa 15977: (Conjnnct inreal ....), weil es an 16977

gebnndea ist. Der Beschreibang nach stimmt ea aber anfangs fOUig mit

15979.

86, -- 1494. — Reuchlin, vocabularius breviloquas. — 4. — C III. 6297.

YonUli^me gibt irrig C. III. 6267 an. Uaehler Tjpe 19.
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67. — 1494. — Hearicus Institoris, malleas maleäcarum. — 4. — H. C* 9245.

Pr. 2090.

F. 144. (e. a. CCXXZTII) 1 col., dto 2. w^riMen. Finit tabtÜM

F. 7. b. Eatwadar irrt Hain od«r «• fehlt bitr tis BJatt

68r — 1496. — Henrim Inrtitorii, ioal1«w mitefietniin. — 4. — H.* 9246,
Pr. 2103.

69. - 1497. — Juvenalis, satirae c. commentariis Domitii Calderini, Auf.

Mancinelli et Georgii Vallae. - Fol. — H. C* 9711, Pr. 2116.

70. — 1498. — JohuDM de Terdena, sermones dormi teeare, de tempore. —
Fol. — H. C* 1S977, Pr. 2120.

71. — 1498. —>ikDgeliw de ClatiiiOf MDina Bogeliet de CMibiit eonaeientite. —
Fol. — H * 5400, Pr. 2121.

2. Friedrich CrevOner.
72. — 1478. — Johannee de Terreeremata, qaaestlonet eTangelionim dt tanetia.

— FoL — H.* 15711. Pr. 2144.

73. — 1478.— Johannes de Tarreereiuta, qoaeitioDet eTiBgeKomm de tempore.

— Fol. — H. C. 15712.

74. — n. d. — Diogenes CyntcQs, epistolae. — Fol. — H.* 6192, Fr. 2B6.
75. — n. d. — Mit hael Lochmaier, parocbiale caratomm. — 4, — H. C* 10167.

i'r. 21b9, Haebler Tjpe 4.

76. — n. d. — Bulla anrea ^rmaniee. — Fol. — H. C* 4077, Haebler Tjpe 1.

3. r e t e r Wagner.

77. — n. d. — Cassandra Fidelis, oratio pro Bertucio l aniberto. — 4. —
H* 4553. Pr. 2257. Haebler ijrpe 1. 2 £xemplare votbaaden. £iQe«

rubrizieit.

4. Georg Stveha.

78. - [1497?) - Directorinm broTUrlt Sallabargensit. — 4. ^{B* 6269.). Pr. 2281.

Fol. 1. a: . . . Arte ana Georgias Stocbe nos preaiit io «rbe | Nan-
berga celebri . .

.

XIII. Paris.

1 . Guido SI e r c a t o r.

79. — [1493—94] — Christoph Columbus, epibtola de insalis nuper repertis. —
4. - C. II. 1695. Pr. 7968.

F. /. a tü., F, U hs Bpigramma . . . doorunter dn HMndhittf. F. •
(e. : axx): Epistola Christophori Go| lom «. «. to. fowr toi« Otp. iL i€9e

Ut amf di9 Signatur und den

XIV. PtMtO.

1. J 0 h ann Pet ri.

80. D. d. — Paratofl, Mrmonea de tempore et de Sanetia. — FoL — H. C*
12405, Pr. 2832.

Mit Cop. stimmt die Signatur. Zu Hain 12405 paßt nur der I. Teil,

de tempore. H. hat K. lf)5. a vacat. Vorlirpondrs Exemplar F. 165. a

(c. s, A. et n. i) : Paratos coutinCs fermones de
\i
ianctis p circalu .^nni

iocipit feliciter.
Ii
etc. F. 250. a (c. n. LXXXI) col. 2: Paratoe c6tiaia

fermooee de
||

üanetii per aani circuln] finit felidter.
||
(Bign. V.

Vielieieht H.* 12405 + 12407?
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81. — U91. — Paulas Wann, aermonea de tempore. — Fol. — H. C* 16144,

Pr. 2840.

82. — n. d. — Michael Loebmaier, sermones de tauctiä. — Fol. — H. C*
10172, Pr. 2845. Haeblar Type 4 gibt das Maß sa gering an.

XV. Reggio.

1. F t a 1) z i s c u s de M a z a 1 i b u s.

83. — 1494. — Appiaoos, de bellis civilibus romauis, lat a P. Candido Decembrio.
— Fol. — H. C. 1309. Pr. 7254.

84. — 1499. — Scriptores rei rnsticae cam comment. Ph. Beroaldi. — Fol. —
H. C* 14570, C. m. p. 287, Pr. 7257.

XYI. Rom.

1. A p u d S. M a r c n tn. (Vitus P u e c h e r.)

86. — 1476. — Petrus de Monte, repertoriam atriasqae iuris. I. n. II. P, —
Fol. — E* 11587. 2 Vol.

2. Eacharina Silber.

88. -~ n. d. — Fenestella, de Bemanoram migbtratibiu ete. — 4. — H. C.
Keiohling (I.) 6959.

F. 44. a (c. : fxxxi De Satomino, nicht wie Hcüni De Saturno.

XVII. Soaatel.

1. Poregrinos Pasqnale. 3. Presse.
87. — 1495. — Appianus, historia. Traductio P. Gandidi. — Fol. — H, 0. 1810,

Cop. in. p. 240, Pr. 7325.

Die Vorrede fehlt bei diesem Exemplar. Ist mit Nr. 83 znsammen-

gebunden.

XVIII. StraBbirfl.

1. Adolf Baecb. (R-Dmeker.)
88. . B. d. — BibUa latina. ~ Fol. — H. C* 8084, Pr. 284, Raeblor Type 1.

2. Johann Reinhardt von G r ü n i n g e ii. fJ. (iriininger.)

89. — 1490. — Carolas Maueken, epistolae s. epistolaruni loruiulae. — 4. — U.*

10675. TonlUöme Nr. 2281 teilt es Orttninger n. Haebler Type 21. Aber

das ü mit Perle nieht sa finden.

F. 1. fehlt. Daa Exemplar briebt F. 81. b (c. n. LXXVII) ab.

90. 1490. — Antoninns, .\rchipp. Florent, saimnae theologicae P. III. — Fol.

— H. C* 1249, C. III. p. 240, Pr. 469.

Hain gibt F. 7. a die Sign, a an, vorlie^'cndes Kicniplar hat b.

91. — 1496. •— Antoninus, .Vrcbiep. Florent., äummae theologicae P. IV. — Fol.

» H. C* 1249, Pr. 471.

Hainfftbrt F. 4. a mit Signatar Ann dieses Exemplar hat amt.
92. — 1497. — Hieronymus ßaldung, aphorismi companctloDis tbeologicales. —

4 — H. C* 2270, C. III. p. 244. Pr. 477.

98. <— 1408.— Horatius Flaccus, opera cum annotatioDlbos Jak. Locher Philomusi.

— Fol. — H. C* ^898. Pr. 4Sö.

94. — 1498. — Sebastianus Brant, varia carmina. — 4. — U.* 3732, C. III. p.

248, Pr. 487. (Barger Index irrig H. 8122.)

2
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95. — 1499. — BtftbolomaMs Sibylla, tpeadiim qiuMtionui p«r«griunuB. ~
4. — H. C 14720. Pr 490.

F. 1. fehlt. F. 264. b (c n. CCLUU) nicht wie Hun (c n. CCLIU.

8. JobsBu Prftß.

96. — 1488. — Fueicnlat temponin. — F«L — H. C* «987, C. III. p. 260,

Fr. 538.

97. _ 1493, — Frtter Peregrinus. sermones de tempore et laaeti«. — 4. —
H. C* 12585. Pr. .'50. Haebler Tjpe 8.

Das Exemplar bricht F. 211. b ab. L«Ute Zeile : sßt iJuicU KaUiehju

f ol. 2: cmicto/j debiliü mebra unat
.,

98. — [nicht Tor 1490. Barger Index.] — Fascicnlns temporan. — FoL —
H. 6915, Pr. 571.

99. n. d. — Johnsnet Berberios. vittoriam ntriasqne inrit. — 8. ~ H. C*

2793. Pr. 572. Voullienie Nr. 2367, HaebUr l^e 10. Fttr BMel 9 Tfpe 2

Wttrde die einfache Divise siaechen.

\U\n gibt au: F. 2. & (c. %. «aj ;
Torliegeudes ExempUr für F. 2. a

keine viignatur.

4. Drncker des Jordnnna ron Quedlinburg. 14^3

100. — 1496. — Jacobus de Voragine. legenda aarea. — FoL — C. HL 64<i7,

Pr. G30, Voullietiir Nr. 2463, Haebler Type 3.

101. — H'.tö. — »iuillermuö Textor de Aquisgrano. bernijnes tres de pÄssione

Cliristi. — 4. — C. lU. 577Ö, Pr. 641, Voullieme Nr. 2460, Haebler

Type 4.

102. — 1490. — Jobonnet Gritach, qnadngesimtle. — Fol. — H.* 8075. Pr. 659,

VonU. Nr. 2442, Heebler Tjpe 5.

Martin I' 1 a c h.

103. — 1496. — Kaymuudus de baounae, tiieoiugia uaturaiii>, s. liber creaturarao).

— Fol. — H. 0* 14069, Pr. 703.

104. — 1494. — VoeobnlnriuB iarii ntrinsqae. — Fol. ~ C. III. 6371, Pr. 796^

Sehecbioger Nr. 849. F. 1. fehlt.

6. Drucker der Casus brevt's decretalium. 1493.

105. — 1495. — Johannes Gritacb, quadragesiinale. — FoL — H. C* 807a,

Pr. 739.

7. Georg Hatner. 2. Preise.
106. — 1498. — Traetatas, contra vitia clamans. 4. — H.* 15594, Pr. ?4i

K. t y p. 11.

107. — 14S7. — Johannes flertjit. sennuncs de toniporo et de sanctii, cob).

prompiuario eiemplurum et de B. Virgiiie. — Fol. — H.* 8495.

F. 489. fehlt. Ktwa Haebler 12, 2 ?

XIX. Treviso.

1. J 0 h. Hubens.

108. — 14S.''>. — Bartholomaeus s. Baptista Piatina, ?itae ponttficom. — FoL'
H. C* 1804b, Pr. C498. — F. 1. fehlt.

i
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XX. Tübingen.

1. J 0 h. Otmar, 2. Presse.

109. — 1499. — Goillermus Epitc. Parisiens., sermones. — l'oL — U.* 8823i

l'r. '6230.

110. — (ni«ht Tor 1499.) — Gabriel Biel, «piton» eipontioiiis cMionit roiiMe.

— 4. H. a* 8181p C. lU. p. 246, Pr. 8288.

XXI. Turin.

1. Jakob Suigos 5. Presie mit Nikolaus de Beoedictia.

111.— 1490. — Felinus Sandeus, »per prooemio deereteliam ettitconstitatioiiiiin*

— Toi. — H. C. 14288.
•

XXII. Ulm.

1. Johann Zainer.

112. " 1478. Heinrieh SteiBhOwel, Chronik. — Fol. — H.* 15054, Pr. 2498.
*

XXIII. Venedig.

1. Nicoluus Jenson.

113. — 22. Nov., 10. Dez., 21. Juli, 17. Aug., 18. Sept. 1477. — Nicolaus Panor-

mitentii, lectuim raper quinqoa libros deerelilinni. — FoL ^ B.* 12310,

Pr. 4105-4111. Vol. I. — IV.

2. Johann v. Köln u n d J o h a n u 51 a u t h e n.

114. — 14 77. — Aeiieas SjWius, bistoria rerum abique gestarum. — Fol. —
H.* 257. Pr. 432'i.

115. — 14Ö0. — Nicülaug Panornntanuö, glübsae Cleiueutinae. — Fol. — Ii. C*
12880, C. III. p. 279, Pr. 4841.

3. ErhardRatdolt mit Bernhard Pictor und Peter I. ocslein.

116. — 1477. — Appiuias, historia Bomraa.— 4. — H. C* 1307 P.II, Pr.4367.

4. BeynaldntdeNoTimagio.
117. — 1480. — Gregorins Hagaus, moralia s. expositio in Jobum. ^ Fol. —

H. G.« 7980, Pr. 4487.

5. J o h a n u e s u. G r e g o r i u 8 de ( i r e g o r i i s.

118. — 1490. — Abhuineiou Avenzohar, theicrisi . . . . c. ColUget Averrois. —
Fol. — H.* 218Ü, Pr. 4513.

119. — 1496. — Baldna de Ubaldis, leetnra «aper quatuor libros inititiitioonin

Jvetiniani. — Fol. — H. 2276.

F. 1. a tit : Accntiaeini iuris utiiuscp doctoris consuma Q tissim

doiniui Baldi de perusio super In
[|
stitutiüibus commentü. Incipit Ca

||

quibusdam eiu8de5 liaKii ooiisi
j]

lijs. r repetitioiiibus clarissi ü moruj iure

consultora do
|{
niinorii Augeli. & iiar

||
tboloinei de salice

jj
to. oouiter

||

Impres
j|

sis.
[]
F. 1. b: Incipiont nibrice Institationnm. F, i, a («. «. A ij)

AecntiMimi Jnris atrinsqp doetorii eonsamatieeimi 0 ete. P» 66,a(e,n. $$J:

Ezplleit Leetnra Bai. ntrinef iuris interpretis sabti || lleeiDii fop quatuor

librii Jnstitntioiifl. mazimie ^dS labo
||
rib^ correcta ac noniter impfla

2»
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Venecijs p Joariej t Gre

i|
goriu

|! de Gregorijs fratres. 1496. die XXIII. De-
ceiobris.

[j
Registrum. S. Ä — L, €6

ff., 62 num., 6 non num., zweimal di&
Nummer 40, twtimal se.

6. BftptittA de Tortit.
120. — 1493. — Guillelmus Dnranti, specalom iadidtl«. — Fol. — H.* 6515»

Schachinger 321. p. 56. Das Repertoriam fehlt.

121. — 1495. — Jastinianus, codex. — Fol. — H. 9617. Reichling 1. p. 160.
122. — 1499. — Guillelmaa Duranti, repertorium ad speculom iadicuüe. — Fol— H. C. 6516.

~" WW. — Jnatinianna, inatitutionea. — Fol. ~ H.* 9539. Pr. 4666.
12i. — 1500. — JustiniiBW, aorellae.— Pol. — H.* 9687, Pr. 4674.

7. Johann Herhort. 2. Prttte.
125. — 1481. — Franziskus de ZftbarelUt, lectnn lopar ClemeotiBas.^ Fol. -»

H. C 16252, Pr. 4676.

126. - 1481. — BiWU latioa com pottUUa Nicolai de Lyra. — Fol.~ H.* 8164..
Pr. 4681.

8. Andreas Torresa nus.

127. — 1489. — Jiisiinianas, codei. — Fol. — H. C. 9612.

128. — 149.5. — Baldus de Ubaldia» lectara super digeoto infortiato et novo. —
Fol. - H, 2305.

9. Hermaaii L ichtonatein. 4. Prtate.
129. — 1484. — Jobannos TorteUina AretiniM. eonmontarioram gnuniiiatieonin

de ortbographla dicttoomn e Ofaecia tractamm opna.— Fol.— H. C* 15569,.
Pr. 4787.

180, — 14*^7 — Antonius de Kosellis de Aretio, Monarchia livo d« poteitatt

Imperatoria et Papae. ^ FoL — H. C* 13974, Pr. 4789.

10. Poregrinas Pasqaalia. 2. Praiae.
181. — 1489. — Lanfiranene de Otiaiio de Brixia, repetitioiiea ete. — Fol. —

H.* 9688.

F. 1. fthU, P, 2, a (9, #. a,;: locipit aolemnia lepeiitio

atriascß iuris docto
[| ria domini Lanfranei de oriaao de Bnzia fnper c.

qnoniam
||
contra falsam B (q) Uoniam eon H efe.

132. — 1493. — Diogenes Laertioa, vitae et lententiae philoiopbonini ete. —
Fol. — H.« 620S.

11. Georgiaa Arrivabeoas.
188. — 1489. — Angeliu de ClaTaiio, ennma aagelica de eaiibai eonideotiae.

— 4. - C. II. 1662, Pr. 4916.

F. 1. feblt.

12. B e r n a i 1 i n u 8 i; i z u s.

134. — 1490. — Jakobus Philippus Bergotnensis, supplemeittum chroaicaram. —
Fol. ^ B. a* 2808, Pr. 4954.
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13. Bonetus Loc&tellus.

185. — 1498. — Qnintilianas. institationes oratoriae eam Miaolatioiiibu BaphMlU
Begii. — Fol. — H. C* 13652, Pr. 5046.

14 Joh. Bttbevi. 2. Press«.

186. — 1490. — Jonianus Haiw, de prisoonmi proprieUle Terbeninu — Fol. »
H. C* 10545. Pr. .M26.

187. — 1494. — tStrabo, geographiae libb. XVI. — Fol, — H. C* 15090,

Pr. 5135. Hioter Kammer CXL VI xwei leere i^eiten. Daun Nummer CXLVilli.

15. Paganioat de PagAninis.
188. — 1499. — Angelus de ClaTasio, Bann» ragelici de «atibu oontdentUea

— 8. - H. C* 5401. Pr. 5177.

139. — 1499. — Salis s. Tro?amala, summa casanm consoientiae dicta BesöUa
seu Baptigtiniana. — 8. — H. C* 14186, Pr. 5178.

16. Pbilippvi Pineias.

140. — 1498. — Cicero, de effidii libb. III eaai eommento Petri Karei etc. —
Fol. — H. C* 5279, Pr. 5298. Kein Regirt».

141. — \49(y. — PhiljptiQs de Franchis, lectura super titolo de eppeUatioBiboa
' et nallitatibas aententianun. — Fol. — H.* 7319.

17. Johannes Tacainns.

148. — 1500. — DiMnedes et afii gnmmatid reteree. » Fe 1. — H. C* 6828*

2 Kienplare.

1& Petrni de Qntreagiie.

148. — n. d. — Jekobns Philippos Bngomenaia, confeedoaale aen iaAenogatorinm.

— 8. — (Cf. H. C. es 15.)

F. 1. a flf.: Cünffssionale: sen Inter
[|
rogatorium : aliornm omniam

noaissimü: ßeverendi pa
\\
tris: frattis Jacobi philijipi; t)T

[j
bus ? titentibus

mazime
[J
neceüarii : nouiter

||
excogitatuj.

||
F. t.b: FraterJacobuf philipyas

Bergomensis ordinia U HeremitaT^ etc. F. 2. h incipit Tabula. F. 4. b Ex'

plicU T^ahnta, F, 6, u (e, m, 6): Ineipit nonisiima Herifthoma fea inter*

rogaterifl B a ?enerando ete. F, 78. a (0, n. 72) t Imp^tt^ Venet^a p Petram

Bergonensem.

19. Aldas Manntias.
144. — 1498. — Angelas Politianna, opera et alia lecta digna. — FoL —

H. C* 13218, Pr. 5567.

Nach „iiiünodiain" noch sechs Blätter „T.ibfr Epignimiuatum*.

Letzte Linie F. 6. b: Omuia namque igui bunt iufecta iliiuä arma ||
bricht ab :

In lan.

145. 1499. ^ Seriptoreaastronomici Toteres.~ Fei. — H.O.* 14559, Pr. 5570.

146. — 1499. — Nicolans Perottna, comacopiae linqnae latinae. — FoL —
H.« 12706, Pr. 5572.

20. Jakobna Pantine deLeneho.
147. — 1498. Petma fieginaldettna, apeenlttni finalia retribntionia. <— 8. —

H. 18766 ^ H. C* 18771, Pr. 5580.
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.21. Otinufl de Last*

148. 1496. — Thoau de Aqnino, contmeotaria in Ubros perihenneiiifti •

posterioram Aristotelii et eimden falUGlftnim opu. —: FoL — H. C. 1495»

C. III. p. 241.

149. — 15ÜU. — Mursiliiis ab Inghen. quaestiones super libris AriitotelU de

generatioae et conuptiooe. — Fol. — ü.* 10782, Tr. 5611.

£. typ. II.

150. — 1478. — NoDine Marcdlna, de proprietale latiai eermenifl etc. — Fol.~
H. a 11902 <+ H. 7041 ? vfde Barger Indei), Fr. 5059.

XXIV. Wien.

1 . Johann von W i n t e r b u r g.

löl. — 1499. — Uiaaa de leqmem. — Fol. — H. 11^7.

B. Uabeatlmmte Druck«.

152. — 1490. — Agenda in asum eodesiae Patavionsis. — Fol, — H.*

Schachinffer führt unter Nr. 11 eine Xg. i. us. eccl. Pat. vom Jahre-

1498, gedruckt durch Job. Hamman, Venedig, an. Vielleicht auch diese

frfthere Aiugabe in Venedig gedruckt?

158. ~ B. d. — ATianns, compotai.— 4. — B.C.* 2195, Fr. 8820. (FfaDkrncb.)

F. 9. b kein Holtiehnitt» leer.

154. — n. d. — Leonardas Ar- tiima, de nobilitate — 4. — H. 1576.

F. 1. a: Leonard] arctini opulVulum ad illu
||

ftrö ac clarH pricip«

Ciai(i<ltbonium
||
montiflereti comiteni nobilissiiuum 1] () Pnt niaiorea noBtroi

l'epe
I)

tlc F. 2, a lin. 6 : äequitur declaniande controveraie
j]

titoltu

de ttobOitate. Q

(e) Täte Ula floreniflima qua | iclita romano^ inipill adeleoit | äc»

F, 24. 5: tetia relinqnitor AMEN.— 24 ff., «. c tt t. et n. Zatanunen»

gebunden mit Nr. 86, daieeibe etarke Papier, dieedbe Babriaiereog.

Eucharius Silber?

155. — D. d. — Virgilio rentoues veteris et novi te-stanienti. — 4. —
F. i. a tii. : Virgilio centonel veteris et

jj oori testamentL ||
i. &

tear. F. a: Nolo dam brene koe opus
||
intaebeiria «nidlaeiaie leet»r|

Maraonem ipiani aeftre reli
||
gionia Taten me diiiiee inteUttntia. illtt 9m

apollinift fpi||«te. J*. 2. b lin, 18 x Tale optime lector r||F. ^. «:)

Entonee apad gmatieoe vocari folent qai de car D minibos homeri («a.

maronis ad -ipa opa more et? [' tenario ex inetiis hincinde opositis in nna

larciot corpus
][
ttc . . . lin. 6' beginnt der Vera

; ( ) Am dudum temeriUie

duces pia federa pacis F. 20. a letzte Linie : Hac casti maneant in relligioae

nepotea) U F. 20. 5 leer, 20 ff, 20 lin., s. e., sign. & nam., c. margin.

AnCugebttcbstaben rot nnd blaa rabriaiert Da tngleieh mit den Nam. 40

41, 42, 77, 52, 34, 8, 79 zusammeogebanden, deeh wobl eine Inknnabel,

Bei Haebler kein entsprechendee Maß. Typen und Rabrizterung gaoz wie

Nr. 40 u. 42. Also offenbar ein Leipziger Druck. Entweder Meldlier

Lotter, Haebler, Xjpe 6 u. 8, oder Drucker des Capotius. Type I.

P. Floriao Z e 1 1 e r.
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Über schwedische Bibliotheken.

ReiseerinneruDgen.

(Schluß.)

Die riiiversitäts-BibliMUifken in Uppsala uiiil Liindhabcn mit der

K «'iiiirlithon Bibliothek gemein: 1) die Trennuiii,' der IJücher und Hand-

Schritten in jo zwei Abteilun£:«vn : die schwedisch»» und die ansländischf

Abteilung
; 2) die systematische Aufstellung. Die Uiiivoriitäts-Bibliothek in

Uppsala, wie schon bemerkt, die iiiteste und größte Bibliothek Schwedens,

bffindtt sich seit 1841 in dem Gebäude, welches den Namen Carolina

Kediviva trägt. Diesor Nam^» hat IVdgende Geschichte: Xönig Karl IX. von

Schweden (reg. 1599— 1611) schenkte der im Jahr^ 1477 gegründeten

Universität in Uppsala das alte Domkapitelhaus der Stadt, welches eine

Zeitlang das vornehmste Gebäude der Universität blieb und später nach

dem königlichen Spender Carolina benannt wnrde. Ende des 18. Jahrhnndertii

wnrde der Ban, weil seinem Zvecke nicht entsprechend, niedergerissen, nnd

als 1841 das gegenwärtige Universitätsgebände entstand, der Name Carolina

mit dem Znsatze Bediviva darauf flhertragen. Vgl. hierfiber das Prachtwerk

:

Upsala nniversitet 1872 — 1897. Festskrift med anledning af konnng

Oscar 11:8 tjnsofemirs regjeringq'nbileum den 18 September 1897. Enligt

det etörre akademiska konsistoriets nppdrag ntgifven af Beinhold Ge^er.

Upsala 1897. fol.*' Hierin findet sich im zweiten Teile, S. 41^67 eine

Geschichte der Universitäts-Bibliothek in Uppsala in dem angegebenen Zeitraum

aus der Feder des verstorbenen Bibliotheksdirektors Claes Annerstedt, nebst

ausführlichem Literaturverzeichnisse betreffend die Geschichte der Universitäts-

Bibliothek. (Das kostbare Werk wurde durch tätige yermitÜung des Yize«

bibliothekars der Cniversitäts-Bibliothek in li i
>alaDr. Aksel Andersson Aber

mein Ansuchen der Hofbibliothek zum Geschenk gemacht.) In den Jahren

1888—1892 wurde das Innere derBibliotheksrilume modernen Anforderungen

entsprechend umgebant ; doch lierrscht schon ßanmmangel. Nach der Zählung

beziehungsweise Schätzung der riiiversitäts-BibliMth«'k in Uppsala vom Jahre

1903 hatte diese Bibliothek im Itt /.-nibi'r dt'S.-elben .Jahn' einen Bestand

von ca. 340.000 Druckwerken und J 4.000 Handsclirilti ii. Bt i d^Mi Druck-

werken sind die Broschüren von uiitor 100 Seiten Stärke mity ' /.aiilt,

welche wi»- in der Koniglirli"n Bibli-nhek in Port»'feuill<'S aufbi-wahrt wiKii-n.

Sowie damals fl903) üb^-Ttrifft auch heute di«' l'nivorsitäts-Bibliotlu k in

Uj»psala an Uiiir.niLr .Ii». Kr.iiiirlicli.« Bibliothek. Di»- Jahresdotation jener

für Bücher»'iiikaiif. Biirhhindt^'r'i \nid Kauzb-iauslagcn ist seit 189G auf

24.0U0 Sfhw.d. Kr. iMMinimi worden, aL-^o um 10.000 Kr. weniger als

die Koniglirh*^ J]il>li<it]i''k. Die ^^ihwedische Altteiluiig in Uppsala ist nicht

viel gerintrer an Umfaiiir als j<'ne der K'-niglichen Bil)liothek; dagegen ist

die Uaudüchrilteuäammluiig in Uppsala jener in Stockholm überlegen. Wa^
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die ausländiM h^' Abt^ilong in l'ppsala l>»tnftl, >o liat sie in den Fächern:

Theologie, Padagugik, Sprachwissenschaft, orientalische Literatur (di»'

Japonica ausg-onommenV Mathematik, Astronomie, NaturwissAnschafien un.i

Medizin (aus früher niiL'* geb- nt ii Gründen) einen stärkeren Bestand auf-

zuweisen al> die K iMi:!uhe Bibliothek, und auch Inkunabeln und Ab-

handlungen gelehrter Gesellschaften sind in der Univerfeitäts-Bibiiothek in

Lppsala stärker vertreten als in der Königlichen Biblioth<^K. Dagegen

dürften beide Bibliotheken in Geschichte, Biographie, Rechte- und Staats-

wissenschaften, Philosophie und schöner Literatur gleicherweiBe gut bedacht

sein. Die sogenannt«^ ^Heforenzbibliothek' des Lesesaals omfaDt in Uppsala

ca. (5000 Bände. Der Lesesaal selbst ist in Uppsala zu klein, er hat nur

30 Tische, für j*d(ii Lfsor *in<n. Ks wird aber in Uppsala weit mehr

nachban««^ entliehen, als in der Bibliothek selbst gelesen. Aoßerdem herrscht

in Uppsala der Brauch, daß jeder emster forschende Leser auf einem besonderen

Tisch soviele Bächer für längeren Gebranch aofstelien darf, als er bendtigt

Die UniTersitAts-Bibliothek in Uppsala ist gleich der Königlichen Bibliothek

Ton 10 bis 8 Uhr gedftaet; es wird aber den UniTeraitätsBtadenten anch

anfierbalb der Amtsstonden mit an0erordentlicher Libenlit&t der Zugang vm
Lesesaal gestattet, selbst wenn gar kein Beamter zugegen ist Und trotidem

ersichert Herr Tixebibliothekar Dr. Aksel Andersson, der aasgezeichnete

Kenner des Altschwedlsehen, dem ich fnr alle die UniTersit&ts-Bibliothek

m Uppsala betreffenden Mitteilungen sowie f&r die persdnlicbe Besichtigung

dieser Bibliothek zu allergrftHtem Danke Terpflichtet bin, in seinem treflliehcD

Essay ,The research libraries of Sweden* (Library jonmal, 1904, dec),

daß er sich wihrend seiner lai^ihrigen Dienstzeit an keinen Verlust emes

Buches erinnern kOnne. — Im Jahre 1908 war der Lesesaal in Uppsala

on 8265 Personen besucht, welche dber 84.000 Bftnde und aber

6000 Handsdhriften bendtzten. Wenn man bedenkt» daB die kleine Um*

ersitfttstadt Uppsala nur ca. 24.000 Einwohner mit etwa 1600 Studenten

zählt, so sprechen die eben angefahrten Zahlen ffir ein sehr reges geistiges

Leben. Freilich kennt der schwedische Universitätsstadent keine Paukerei,

keine Mensur (der Zweikampf gilt in Schweden seit 200 Jahren als gemrin«'s

Verbrechen nnd wird mit Zuchthaus bestraft) und auch keine Kneipe, dahn

Stüdentt-nex/ess'' dort eine Seltenheit .sind. — —
D^'i Status der Universitäts-Bibliothek in Uppsala ist gegenwärtig':

1 Direktor (Idbliotekarit ), 'J Vizf'bibliidhekare (vicebibliothekarie i. 4 Aniana-

enses (amanuenser) und » ine nicht bestimmte Zahl von auDt rordonilicben

Amanuenses (extraordinario araanuenser\ gewöhnlich 5, Bibliotheksdiem-r

(vaktinä^tare) sind nur 3. von denen eintr auch noch die Heizung zu

besorgen hat. Alle diese Augestellteu beziehen etwas geringere Gehälter als
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ihre Kollegen iu der Königlichen Bibliothek. Der Direktor hat in allom und

Jedem die Stellang eines ordentlichen Universitätsprofessors. Die Katalogs-

einriclitnogen der Üniverbitrits-Blbliothek in Uppsala sind in mancher Bo-

ziehung verschieden von der K nigUchen Bibliothek. Die Universitäts -Biliothek

in Uppsala besitzt keinen Keulkatalog. Für den älteren Bücherbestand bis

1796 existiert ein gedruckter Nominalkatalog in 3 Qaartbänden. Dieser

bildet noch immer den Handkatalog fär die ältere Literatur, obschon dessen

Bnchertitel nafih und nach in den gegenwftrtig bestehenden Bandkatalog

tlbertng«& werden. Die BIfttter dieses Bandkataloges sind 27 cm hoch nnd

22 em breit Jeder Autor liat ein Blatt — tom wenigsten. Die THel eines

mehr oder vielschreibenden Autors werden gewOhnlicli so angetragen, wie

die Bficher einlaufen. Knr zalilreiche Werlte grefier SehriftsteDer wie

2. B. AiistoteleSf Cicero, Luther a. a. werden in Sektionen geteilt nnd jede

Sektion erh&lt dann ein Blatt» eventnell ein 2. oder 8. . . Ein zu nmfiuigreich

gewordener Band wird in zwei Binde gehnnden. Innerbalb des Band-

kataloges sind drd Alphabete zu unterscheiden : 1 i9r die Yerfiuseniamen,

1 lAr die Anonjma nnd 1 Ar die Abhandlangen der gelehrten Gesellschaften,

welche jedocht wie bereits hemerkt» nadi dem Alphabete der Ortsnamen

eingetragen werden. Yizebibliothekar Dr. Aksel Andersson in Uppsala bezeichnet

als wanden Ponkt der dortigen UniTersitftts-Bibliothek die Katalogisiemng

der Anonjma in dem alten gedruckten Bandkatali^ : darin sind die Anonyma

nach einem wissenschaftlichen Schema eingetragen und fainerhalb jeder

Abt4>ilnng desselben chronologisch. Dieses Verfahren ist in dem gegenwärtigen

Bandkataloge aufgegeben worden. Dieser hat unter anderem die Eigen-

tämlichkeit, daß nur die schwedischen, nicht aber die auslftndischen

Dissertationen in denselben aufgenommen werden. Für die ausländischen

Dissertationen besteht ein s<-parater Zettelkatalog. — —
Die Geschichte der Universitäts-Biblintlu'k in Uppsala hängt reit

der Gründung der ältesten Universität d^s Landes daselbst, im Jahr»' 1477.

enge zusammen. Über die Bücherbestände im 15, und IG. Jahihun<b'rt ist

sehr wenig bekannt. Erat im Jahre 1620 (oder lt»21) erbiidt dif Uni-

versitäts-Bibliothek einen mfuhtigeii Zuwachs dunh die schon erwähnte

große Schenkung König Uustaf II. Adtilfs. I)erst ll»e Konitr fücrte im Jahre

1631 den größten Teil der im üreißigjahrigt-n Kriegt- erlteuteten bischoflichen

Bibliothek in Würzbnrg als weitere Schenkung hinzu. König Karl X. Gustaf

(1654— 1G6ÜI schenkte die auf seinen Kriegszügen in Polen erlienteten

Büchersammlungen der Universitäts-Bibliothek in Uppsala, und Karl XI.

(1660—1697) fügte noch Schenkungen hin/u. Infolgedessen hatte die

Bibliothek bereits einen solchen Umfang gewonnen, daß ihr bisheriges Lokal,

m westlich vom Dome in Uppsala gelegenes, später niedergerissenes Ge-

b&nde nicht mehr ausreichte. Deshalb ließ auch Karl XI. auf eigene Kosten
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das o1m>i\' Stockwerk dos sogonanntcn (iustaviunums (eines vuii Gustaf 11

Adolf trricht' ton und nach ihm benannten rnivorsitritsirf>bändos) zu Büchf^r-

»älen eiuricht«'n und die Univ<>rsitrits-Bibliothek dahin trantsporlieren. Dort

blieb sie bis zu ihrer Überführung in das noch heute bfstfhr'nde Uni-

versitätsgebäude. die schon genannte Carolina Kediviva, im Jahr«? 1841.

Außer von schwedischen Königen erhielt die üniTersitäts-Bibliothek ia

Uppsala auch von anderen Staatsmännern and Gelehrten Schwedens grofie

Schenkungen. Die bedeutendste ist die von dem schwedischen Universit&ts-

kan/ler Magnus Gabriel de la flardie (geb. 1622, gest. 1686) gemacht*

Handschriftenspende. Darunter befindet sich die größte Kostbarkeit der

Bibliothek: der Codex Argentens, die 4 Evangelien in der gotischen Über-

setzung des Bischofs Ulfila. gest 381. Der in Gold und Silber anfPorpnr-

pergameot geschriebene Kodex wurde bei der Einnahme von Png 1648

von den Schweden erbeutet und Ton dem yorgenannten Universitfttskanzler

gekauft. Spftter schenkte er ihn der UniTersit&ts-BibUothek in Dppsala.

Im Visningssal (Ansstellungssaal) habe ich ihn gesshen.

Unter den HandschrifteOf welche De Ia Oardie geschenkt hat, befindet

sich auch ein höchst wertvoller islfindischer Kodex, die berühmte sogenannte

Uppsala Edda, eine der wenigen Handschriften der jüngeren oder prosaischen

Edda Snorri Stnrlusons, wohl noch ans dem 18. Jahrhundert, nicht die

Alteste, aber die vollständigste Handschrift. Die Universitits-Bibliotbek

in Uppsala veröffentlicht seit dem Jahre 1876 gedruckte Jahresbeiichte.

welche den jährlichen Berichten der Universität unter dem Titel «BedogOrelse

f6r kungl. universitetet i Uppsala otgifven af dess rektor* einverleibt sind.

Die dritte der großen wissenschaftlichen Bibliotheken Schwedens ist

die Universitäts-Bibliothek in L u n d. Sie befindet sich derzeit noch im

Gebäude der alten Universität (gegründet 1668), im Parke Lundagard,

dicht am Dome von Land, der ältesten Metropolitankirche nicht nor

Schwedens, sondern des ganzen skandinavischen Nordens. Am 18. April

1902 wurde der Omnd gelegt zn einem neuen Bibliotheksgebände, auf

dem sogenannten Allhelgonabacken, und in dieses jetzt nahezu fertige Ge-

bäude soll die Universitäts-Bibliothek im Frühjahre 1907 ihren Einzag

halten, i Di^se Mitteilung eiitin-hiiie ich eiii< iii liebenswürdigen Briefe, womit

micii der l)irektor der Bibliothek Dr. Carl af ?eti»rsens vor einiger Z'-it

b«'ehrle, ) Die Universitüts-Biitliutliek in Luud umlalit gegenwärtig zirka

200.000 Biindo Druckwerke, darunter zirka 6000 Broschüren (unt?r

100 S.) in Portefeuilh's. und nahezu 5000 IIandj^clirift<^n. Ihn» jvt/iiT"

Dotation i>t 27.H0O sdnv. Kr. Ihr Status: 1 Direktor i biblioi<kaneK

2 Vize-Bibiiuthekarr (vici-bibliotekarie , 4 Ainanueiu'-o.s i amamit us« r l und

eine nicht bestimmte Zahl von außerord* iitlieli» n Ainanueu.->e.s, iri'ircnwarli!:
~.

Diener sind nur zwei. Die Bezüge dieser Beamten sind gleich jenen in
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Uppsala. Die Katalogsoiuri( htuiifr' ii beider Universitäts-Bibliothoken diver-

gieren insoweit, als mau iu Lund sowohl eiiion Nominal- als auch einen

Bealkatalog hat, wie in der Küniglich«u Bibliothek, doch werden, abweichend

von dieser, dio Inkauabeln in einem separaten Katalog beschrieben. Die

Katalog»' werden auch in Lund auf Zetteln geführt. Die Bibliothek ist an

jedem Wochentage von 10— 2 Ihr geöffnet. Einen Visningssal (Aas-

stellnngssaal) hat man in Luml iii< ht.

Im Jahre 1905 wurde die Univer8itfits>Bibliothek in Land von über

12.700 Personen benutzt, welche über 88.000 Bftnde im Lesesaale im

Gebrauch hatten. Ausgeliehen worden in demselben Jahre über 15.000

Bftnde. Der Zuwachs der schwedischen Abteilung war 1905: über 600*

Sendnns^en (sJUidningar), jener der ausländischen Abteilung fiber 8600

Bünde. Die Handschriften-Sammlung wurde 1905 um drei Nummern Ter-

mehrt.

Der Grundstock der Universitats-Bibliothek in Lund ist die Bibliothek

der Domkirche (domkjrkobiblioteket) in Lund, welche jener als Schenkung

zufiel. König Karl Xf. (1660—1697) beschenkte auch die UniTersitftts-

Bibliothek in Lund reichlich und sowie in anderen schwedischen Biblio-

theken taten auch hier Schenknngeu das meiste zum Zuwachs, bis die

anfangs spftrliche Dotation im Jahre 1903 auf 27.000 schw. Er. erhöht

wurde. Gleichwie in Uppsala verOfifentlicht auch die Universitats-Bibliothek

in Lund ihre Jahresberichte (unter dem Titel l^nnds universitets bibtioteks-

ärsberättelse) innerhalb des jährlich erscheinenden ÜniTersitfttsberichtes und

separat. Die Jahsesberichte beider Universitits-Btbliotheken zeichnen sich

durch große Sorgfalt und Gründlichkeit ihrer Abfassung aus. Die

statistischen Übersichten sind musterhaft und ungemein anschaulich. Die

Tätigkeit jedes einzelnen Bibliothcksbt'anittii. vom Direktor abwärts, wird

fachnianiiisch klar, schlicht ohne jede Verbräiiniiii,' dargeU-gt. Dit* Gesamt-

zahl alkr in fiiiem Jahre gosrhriebi'nfii Kat,ilog!«Zf'ttel sowohl für <lm

Nominal- als aiirh für den Kt-alkutalog, wir»! aui Schlu>s^' angeführt —
ohne Angabo, wieviel joder einzelne Bibliothf'k.-b' ainte geschrit*ben hat. In

der L'niversitäts-Bibli'ith'-k in Lund wurdi-n im letzten Jahre (1H05)

*J690 Zettel für d*'n Nomiiuilkatalog, 4720 Zettel für d^-n hN-Mlkat;'.!.'-

geschrieben. Im Uanzoii gewinnt man aus d< n Jahres])ericiiteii dv-n Kindriick

ein-r srdir s-nnrfa!tiir»'n, zit'll»"Wiil)t-n, streng gerecht und irltichmAßig

g'iiaiidliabtfn l}il»li'iih(.'ksver\valtuug im Großen wie im Kleinen — trotz des

emptiiid Hellen PtrM>iialmang<'l<.

Für alle über die UnivtrsitiUs-Bibliothek in Lund gomachten An-

pah^n sowie für die persönliche B^-sichtigung dieser Bibliothek bin ich

^^vx Direktor derselben, Herrn Dr. Carl af P e t e r s e n s zu ganz besondt;rum
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Danke verpflichtet. Dieser Gelehrto. bekannt als aiisgezeichnetor Fachm^ian

auf dem Gebiete des Altnordischen, stellte sich mir nicht nur als Führer

der von ihm geleiteten Bibliothek in eigener Person zur Verfügung, sondere

hatte auch die große Liebenswürdigkeit, alle von mir später an ihn gestellten

Anfragen, betreffend Einzelheiten über die Verwaltung der Universit&ts-

Bibliothek in Xiiud, in aiuiführlicbster und erschöpfender Weise so beant-

irorten. — — —
Die jüngste unter den vier großen Bibliotheken Schwedens ist di»?

Stadtbibliothek in GOteborg (Gofeenbnig). Sie ist zugleich anch die

Bibliothek der im Jahre 1891 gegrfindeten Gotenboxger Hocfaschnle (GMe-

borgs hOgskola), einer UmTersitAt» welche orlftnfig nnr ans ehier plul«-

sophischen Faknltit besteht. Die Bibliothek zählt hente schon über 100.000

Bände und hat eine Jahresdotation von 10.000 scfaw. Kr* Et war mir

leider nicht vergönnt, sie während meines Aufenthaltes in GOteboig si

besichtigen. Ihr Statns ist : 1 Direktor (bibliotekarie) mit 4500 schw. Kr,

Jahresgehalt, 2 Amannenses mit 2—8000 schw. Kr. Gehalt» 8 nStr-

ordentliche Amannenses nnd 8 Diener. Seit 1900 befindet sich die Goten-

bniger Stadtbibliothek in einem nenen dreistöckigen Gebände, in Tonfig-

lieber, ffir Erweiterung geeigneter Lage. Sie hat eiden Lesesaal mit

41 Tischen, für jeden Leser 1 Tisch, datn eine treffliche yBeferenabibliotbek*.

Elektrische Beleuchtung und Warmwasserheizung sind auch torhandea.

Die Eatalogseinrichtongen stimmen im wesentlichen mit jenen der vor-

genannten Bibliotheken flberein.

Ich Tersuche schlielSlich eine Übersicht der wichtigsten kleineren iaeh-

wissenschaftlichen nnd anderer Bibliotheken Schwedens. Da sind von deiea

in Stockholm anzufahren:

Kungl. vetfuskaps akademiens bibliotek (Bibliothek der königlichen

Akademie dfr Wissenschaften) für Naturwissenschaftf-n, Mathematik und

Astronomie, gegründet 1739, im Stiftungsjalin' der Akademie. Sie Usitit

gegenwärtig fast 100.000 Bände, ca 30.000 klf^int-re Sclniften (Br.'S.hür.ß •

unter 100 Seiten), eine kleinere llainUchriftensammluiig, welche iiiupt-

sächlich Briefe Hchwedixlier Naturforscher enthält. Das Personal besteht

aus einem Direktor und einem Amanuen.^is. Seit 1893 ist die Bilili alitk

täglich dr»i Stunden geöffnet. — Karolinska mediko-kirurgi.ska institutets

biblintt k idie BiMii'tliek des Karoliiiisriien medizinisch-chirurgischen Inslitnis)

euihält die irruü!«' Saiiinilmig medizinischer Literatur in Schw-'den (ca. Sti.OO«'

Bände.) Svenska läkaresällskapets bibliotek (die Bibliothek der sch^odi-

schen Oesellschaft der Ärzte), ebenfalls nur medizinische Literatur, aber

hanpt.säehlii h Zeitsi hriften. Veterinär institutets bibliotek (Bibliothek des

TierarzneUustitaU») ca. 10.000 Bände, farmaceutiska institutets bibliotek
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(Bibliothek des jdiarmazeutischen Instituts) tiir riiarmazif und Chemie-

(2500 Hände). Gyninastika rt'ntralii)>titutcts bibliotek (die Bibliotliek des

jjryiniiastischen Zentialinstituts) für Turnkunst, physische Erziehung, Ana-

tomie und Physiologie (5500 Bände). Tekniska högskolans bibliotek

(Bibliothek der tecbnisrhen Hochschule) für tpchnisrhe Literatur (26.000

Bände). Landbroksakadomif^ns bibliotek (Bibliothek der landwirtschaftlichen

Akademie für Landwirtschaft, Viehzucht und Verwandtes, 10.000 Bände\

Nordiska museets bibliotek (Bibliothek des Nordischen Museums) für

Kulturgeschichte und Völkerkunde (8000 Bände). Svenska akademiens

Nobelbibliotek (die Nobelbibliothek der schwedischen Akademie) für aus-

ländische Literatur und Literaturgeschichte sowie für Knzyklopädie (30.000

Bünde). Akademiens för de fria konstema bibliotek (Bibliothek der Aka-

demie für die freien Künste) für Kunstliteratur (4000 Bände und 11.000

Kupferstichf'V Mu.^ikuliska akademiens bibliotek (Bibliothek der Akademift

Är Musik) für theoretische Musik und Notenwerke (10.000 Bände) Riks-

dagens bibliotek (di - BibliotlKk des Reichstages) für Rechts- und Staats-

wissenschaften nebst Parlamentsakten des Auslandes (32.000 Bände nnd

über 1000 Handschriften). Statistika centralbyräns bibliotek (Bibliothek des

statistischen Zentralbnreaus) fdr offizielle Statistik und Staatenkonde (35.000

Bftnde). Patent* ocb registreringsrerkets bibliotek (Patent- und Begistrators-

bibliothek) für tecbnisebe Literatur nnd Patentbeschreibangen (6000 BSnde

mit 700.000 SfeAck Patentbeschreibrnigen). ErigsTetenskapsakademiena

bibliotek (Bibliofliek der Akademie ffir Kriegswissenscbaften) mit 8000

Binden. Generalstabens bibliotek (Bibliothek des Generalstabes), gleichfiilla

Ar Kri^wissensehaften nnd Topographie (über 22.000 Bände). Flottans

Stabs bibliotek (Admiralitätsbibliothek) ffir Seekriegswissensebaft (nber

5000 Bände). Endlich Pedagogiska biblioteket (pädagogische Bibliothek)

für Pädagogik, Lehr- nnd ünterrichtsbftcher (15.000 Bände).

AnSerhalb Stockholms linden sich bei allen 82 schwedischen Mittel-

sehnlen Bibliotheken, worunter die bedeutendsten sind in: LinkOping

(100.000 Bände mit 1000 Handschriften), Skara (32.000 Bände), Strängnäs

(80.000 Bände), Yäksjö (30.000 Bände mit 600 Handschriften), NorrkOping

(26.000 Bände), Göteborg (20.000 Bände), Västeras (20.000 Bände),

Karlstad (}8.000 Bände) nnd Kalmar (17.000 Bände). Auch die 80 Volks-

hoehschnltn (folkhögskolor) Schwedens haben eigene Büchersammlnngen.

AnBerdem gibt es noch im ganzen Lande Terstrent eine Menge Pfarrbiblio-

theken (Sockenbiblintek) nnd Volksbibliotheken (folkbibliotek) sowie Prirat-

büchersamiuluijirrn aui L-in/.eln"n Landirütern, so anf Bergshammar, Brokind,

Eriksberg, Finspong, Fr&nunestad, Kuberg, TrnKvholm n. a.

Dr. Heinrich v. Lenk.
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Rangliste der Beamten der österreichischen Bibliotheken.

Die nach Bangklassen und Dienstalter geordnete ZnaammenstellBii;

aller der k. k. UnterrichtsTerwaltong nnterstebenden Bibliothekabeamt».

dl« Dr. Schubert in seinem Aufsatz »Ziffern und Streiflichter zn einign

die k. k. Bibliotheksbeamten betreffenden Standesfragen* verOffentiiebte, lut

so große Zustimmung gefbnden, da8 die Redaktion dieser Zeitsobrift, der An-

regung zahlreicher Yereinsmitglieder folgend, sich bestimmt fand, eine Km-

aufläge dieser Tabelle za veranstalten. Die Direktionen der elf Hochscbsl-,

der Tier Stadienbibliotbeken und der Bibliofbek der Akademie der lüldendca

Ednste hatten die Gfite, der Bedaktion genaue Aufzeicbnnngen ihres Statti

zu senden und trugen so weiktätiür dazu bei. die Schubert'sclie Tabelle zu

erüräiizcn und zu bericliti£ren. Imraerliin sind ni"i:li(lip Fehlerquidlen vor-

handen. In einzelnen Falli-n s;th('inen über da?- Datinn des Dii-nsiau'.rin'-i

und der Ern- nnuntr in der g('j,'enwärtigen lian.irkhisse versohiedenf Auf-

tas.sunt:on ;,'i berrsi'ht zu baben, indt-m die Volontärjahre und die Provis^ri-i;

V.II vfi>< iii*'d»'nen Angaben Anlaü gaben. ll« r Kompilator der Tab» llt: giru'

M ii der An?i« lii aus, daß zwar die p r o v i s o r i s c b e Ernennnntr al< er.i-

.-clu ideiul anzusehen .sei, die V o ] r> n t ä rj a h r e dagegen - dem hh-

herigf-n bt'dauerlu lien L'sus entsprechend — nicht anzurechnen seien. Elj»'ii>'

uar Ucr Eintritt in den i^taatlicheii Bibliotb eksdienst für die Datierunc

<ie.s Dien.stantritte.s maßgebend, und niclit der Eintritt in den .Siaatsdi'^nst

überhaupt. ge.«>«dnveiir" d^ nn der in Hof- oder Lande.^dienst. Deslialb rirliM

die h'fdaktion an die.^'r Stelle an alle Bibliotliek.sbearaten die Aufforderaug.

Bericiitigungen dieser Liste in drr (»ben anged'/uteten IJicbtung einzusenden,

damit für einen eventuellen XfUabdruck ein einwandfreies Material vorliegt.

Die Verötl.-ntli« li'ing der Liste verfolgt ausschließlich den Zw>rk. iif

T'bersif ht ui- r deu ätand der der Unterriehtsverwaltung unt' rst« li-ndefl

Bibliotliek>l • anit'-n zu erleichtern. Auf keineu Fall beabsichtigt die Iledaktien

mit ilm-r VerolV<-ntiicliung eim- Demonstration v.n gu!;sten < iner Vorröckoog

nach Maßgabe des Konkretnalstatns. DaÜ ein solcher Vorräcknngsmodiu

der denkbar verkehrteste nud ungerechteste wäre, liegt auf der Hand,

sowohl das Moment der persdnlichen Eignung — besonders in den höheren

Stellen — sowie das Bedürfnis der Bibliotheks-lndividaalitäten remach-

läs&igt blieben. Die Berficksichtigang dieser beiden Momente aber sind iir

die glückliche Entwicklang des Osterreichischen Bibliothekswesens Ton ent-

scheidender Bedentong. Anch ein Verein, der wie der Österreichische Vereic

fnr Bibliothekswesen die Interessen der Bibliotbeksbeamten wahren «iU.

sollte sich keine Gelegenheit entgehen lassen, gegen den mecbanisehcB

Vorrncknngsmodns entschieden Stellung zu nehmen. Denn anch ihm m>8

«las "Wohl der Bibliotheken höher stehen, als das ihrer Beamten.
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Name Dienttort
Gebvrti-

Datnm

I Datum des

Dienat-

autrittes

Dktnm
d«r Ernennong

in d«r

g9ff«D«ftrtlfen

BiagUuM

OS

8e«kftWies Alex.. Dr.

Hau Wilhelm, Dr.

fUkila Bicbftrd, Dr.

Pfchtner Eduard, Dr.

Hittniair Antf.n, Dr.

Pulek Juhaiiu, Dr.

SebloBsar AotoD, Dr.

Ptp^ Friedridi, Dr.

Strele Richard

laschitzor Simon

.MuIUt Willibald

btffau Konrad

Ortoer Mux, Dr.

TkdfA FerdiüftDd

HiBnelbur laidor, Dr.

Valenta Adalbert

I'nterkircher Karl

Krtl Emil. Dr.

Frankfarter Salom., Dr.

Grienberger Tb. y., Dr.

Peiakcr Johann» Dr.

Korzeiiawiki Josef, Dr.

Mankowski Bo\. t.. Dr.

Mayrliofer Johann

Uunabaum Jof^ef, Dr.

Schueritli Aitred, Dr.

TUlo Wenzel, Dr.

iitastay Jobann
l'trnjac Josef, Dr.

Kapferep Heinrich

^ia)r ijuhvi^'

• Hntar Lukas

2te|n GoatoT, Dr.

»Itawr Hago, Dr.
liorteby Jaromir, Dr.

• Sprug Lndwig, Dr.

"VI. S a a c Ic 1

Lanbenr, Ü.-B.

Wien, U. B.

Prag. U.-B.

Wien, B. T. H.

Innsbrnck, Ü.-B.

1850 21. Jnni 1876:28. Joli 1892*

25. Mai 1842| 8. Joli 1874,18 Jftn. 1896

I

9. Okt. 1857 8. Nov. 1884| 5. Juli 1897

:27. Juli lS56j 4. Jfin. 1880'25. Märt 1900

11. Juni 1858 8. Mai 1883' 6. Jän. 1903

Czeroowitz. U.-B. ,27. 1-ebr. 1843 8. Jän. 1877 9. April 1904

Grai, Ü.-B.

Krakau, Ü.-B.

127. Jan! 1849 187217. Jnni 1904

1856] Hai 1883;Oktober 1905j 8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

'VII. HaxLslclaHse
Salzburg, St.-B.

Wien. B. Ak.d.b.K,

Olmütz, St.-B.

Laibach, St-B.

Klagenfart, St.-B.

Prag, Ü..B.

Wien, Ü.-B.

Prag, B. T. H.

Innsnruck, U.-B,

Graz. B. T H.

Wien, U.-B.

Cseraowits, U.-B.

Gras, U.-B.

Krakan. U.-B.

Lemberg'. U.-B.

Wien. Ii. T. H.

Wien, U.-B.

Wien, U.-B.

Prag. Ü.-B.

10.

5.

9.

1.

2.

19.

6.

18.

31.

11.

9.

15.

25.

Jän. 1849 1.

Juni lt48 1.

März 1845 1.

Febr. 1854

Sept 1868^80.

Jftn. I844I23.

Febr. 1858' 4.

März 1S33 HO.

Okt. ]sr22l.

Miirz l^Go U.

Nov. 1856 b.

Jftn. 1855, 1.

Mai 1851*24.

isl;3

lt52

l-l- 11).

16 il -^2.

lt>59 3(1.

D.'z.

JuU

Okt.

125.

! 1.

22.

16. Not. 1867 20.

Aug. 1877 3. April 1889 9.

Nov. 1887 1. Okt. I.s8£ 10.

Juni 1879 1. Dez. 1892 11.

18ÖC, 1. De«. 1897, 12.

Not. 1888,19. Jftn. 1898; 13.

Dez. 1870,22. Des. 1898 14.

Jani 1884 2i. Ang. 1900 15.

Nov. 1875 1. Jän. 1903' 16.

Juni 187G 16. Jän. 1903 17.

Nov. 18'^5 17. Juni 1904 1-.

Nov. 1884 17. Juni 1904 19.

Jnni 1881 17. Jani 1904 20.

Febr. 1874, 17. Jnni 1904' 21.

Okt. 18961 April 1905; 22.

189r27. April 1906 23.

März \^bG2b. Okt. 1!'00 24.

Spi t. 1SS> 2.}. April 1907 25.

Marz 1089 23. April 1907 26.

Sept 1889. 4. Mai 1907^ 27.

"VTII. liuxxslclHSiie

Frag, Ü.-B.

Wien,B Ak.d. b.K

Graz, U.-B.

Salzburg, St.-B.

Laibach, St.-B.

Klagenfurt, St.-B.

Prag, U.-B.

Prag, Ü.-B.

Innebrack, U.-B.

6. Ang. 1858 8. Kov. 1882 11. Aprfl 1898 28.

5. März 1851 1, Nov. 1878 1. Jän. 1896 29.

29. Dez. 1^53 18. Au^'. 1881 17. März 189i; 30.

4.Au):.ic>55 5. Aug. 1889 I.Mai 1897 31.

15. Okt. 1857, Sept. 18^4.14. April lb9ö 32.

10. J&u. 1862; 6. Mai 189o|80. April 1898' 88.

26. Jftn. 1858 1. Jani 1890:22.Des. 1898' 84.

6. Aug. 1869 15. Des. 189lll2. Mai 1899 85.

9. Jali 1857; 2. April 18891 1. Jnni 1899 36.
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Dienstort
Gebarte»

Datum

Datum des

Dienit-

uitriitot

luJ Warmath Montz

11. Baomhaekl Fried., Dr.

12. Rongnsz JolMiin

13. SM IgQM, Dr.

14. WolkAB RadoU; Dr.

15. Eichler Ferdinand. Dr.

16. Zingerle Wolfr. v., Dr.

17. Mayer Fried. Arnold. Dr.

18. Beleikowslci Adam, Dr.

19 Kaokueh Kar], Dr.

20 RtlBjr Wilhelm, Dr.

21 Barger Michael Maria, Dr.

22. Bohatta Johann, Dr.

23. Barwinski Kiii;. v , Dr.

24. Konccziiy Kein, Dr.

5 l*ru!»ik Bonvuj, Dr.

26. KleHCBt Bobwt
27. Wsk«ÜBtTieSpirld.,Dr.

28. HalimiB Michael, Dr.

1.
|

.Alin Friedridi. Dr.

2. Lesiak Emil. Dr.

3. Schubert Antun, Dr.

4. Wächter Fimm
5.. Hmdegger Josef, Dr.

0. Dressier Adolf, Dr.

7. Tobolka Zdenek. Dr.

8. Schnkowitz Johann, Dr.

9. Witasek stephau. Dr.

10. Zmavc Johann, Dr.

11.
;
Cotlardie Nikolam. Dr.

12., Wälde Alois, Dr.

18. Eisenneier Juief, Dr.

14. Sutnar Jaroslav, Dr.

15. Hanui Lucius. Dr.

10. Margreiter Johann

17.1 Steroeck Oskar Dr.

18.
|

Criwell Gottl. An;. Dr.

19.
; Batoski Stegmaad. Dr.

20 Wagaer Wentel, Dr.

21. i Leaarüt Johann, Dr.

Wien, B.Ak. d.h. K.

Brünn, B. T.- H.

Ctenieiviti, U.-B.

Wien, B.-H.-f.-B.

Wien, Ü.-B.

Graz, U.-B.

Innsbruck, U.*B.

Wien, U.-B.

Krakau, U.-B.

Wien, U.-B.

Lemberg, Ü.-B.

Wien, Ü.-B.

Wien, U.-B.

Lemberg;, U.-B.

Krakau, U.-B.

Prag, Ü.-B.

Ciemowite. TT.-B.

Prag, U.-B.

Wien, U.-B.

80. Mai

4. März

22. Nov.

28. April

21. Juli

18. Okt.

10. Febr.

5. Nov.

17. Jla.

T.Pebr.

2. Dez.

18Ö2

1865

1849

1868

1860

1863

1854

1862

1839

1868

1873

1861

1864

1874

1862

187231. Ukt
15. Ang. 1859125,

T.MArt

21. Jnni

1870

1. Jnni

8. Juni

16. Okt
19. Ang.

25. April

12. Mai

9. Dez.

31. Aug.

11. Des.

1. Not.

11. Dez.

29. Dez.

25. Dez.

1881

1892

187729.

28. Jäo.

Jte.

1. Hai

1860190. Jon!

1880

1889

1889

1890

1^89

1876

1890

1898

1890

1890

1895

1897

1896

1891

1895

1891

1

1.

1.

5.

16

4.

17.

19.

9.

9.

27.

8.

8.

4.

9.

Jäh. 1>v

Febr. 1X1

Jnni

Jnli W\
April 19-^

Jän.

Jan. ir-

Mirz W-^:

Aof. m
Jnni m
sept m\
Sept. m'-'

April 19^-

Mai 1<^^

Febr. 1»."

Febr.m
Mai IV.

Ang. 1901:

IX. Baikskli»«««

Graz, U.-B.

Graz, U.-B.

Wien, B. T. H.

Inaabrnck, U.-B.

Innsbmck, U.-B.

Wien, Ü.-B.

Prag. U.-B.

Graz, U.-B.

Graz. U.-B.

Präg, L.-l;.

Caernowits, U.-B.

Innsbmck. U.-B.

Prag. U.-B.

Wien, U.-B.

Wien. B. T. H.

Innsbruck, U.-B.

Wien, Ü.-B.

Wien, U.-B.

Lemberg, U.-B.

Olmttts, St.-B.

Wien, B. T. H.

!
5.

6.

i6.
30.

9.

&
21.

5.

17.

.11.

I 7.

!80.

|20.

24.

31.

|28.

21.

10.

8.

27.

Mai 1861

Jän. 186s

Juni 1868

Okt. 1859

Aug. 1868

Not. 1867;

Juni 1874

Aug. 1863

Mai 1870

Jän. 1871

Feb. 1875

Not. 1839

Des. 1871

Juni 1873

März 1875

Aug. 1873

Mai 1874

äept. 1866

1876

Sept. 1859

Jnli 1872

12 Mai

6. Febr.

25. Sept.

Sept

98. April

15. Febr.

10. Juli

12. Okt.

12. Okt.

27. Okt.

96.Miis

1. Okt.

27. Febr.

1. M&rz

2. Mai

17. März

17. April

1, Sept

1. Mai

1. April

18.^0 11. .Miri 1'^'

1801 11. Marx l^'

1693,27. Sept. m'
1886 m. i9sr.

1890 25. Jsai
'

189885. Min 1901-

189?' 3. Mii m
1895 29. Mti l?^'

1895 29. M»i l^'i

lb88,27. NüT. I9Ö1

1909'S7. Des. 1901

1898' 1. Jie. 191}?

'

1898 20. Febr. 19«
I

1897 26. Sept. 1?^-

1899 16. Bei. 1^^"-

1900 16. Jän. l^'
j

18981 4. Min \^

1898' 4. Min 19«^

1897 35. JaBil90l

1S99' 1. Jin.
,

1897jl0. JaBil9:^'
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Name

Araagnl Kag«D, Dr.

orenz Karl

ohenaaer Friedlich

elin Jakob, Dr.

..otaia Budulf, Dr.

[«Bvktki Jobaon

teatse Eduard, Dr.

iOzinski Valerius v., Dr.

«ciiilder Severin, Dr.

"niler Johann

^trastit Theodor v., Dr.

herzig Wilhelm, Dr.

lakaan XuimiliaD, Dr.

Pogaticker Heinriebt Dr.

Sedlak Fnuii

Stockinger Juiius

bratanie Stephau, Dr.

Deogel Ignaz, Dr.

BttMStl Tiktor, Dr.

Trackler Friedrieb, Dr.

Pollak Iridor, Dr.

lU-rif Franz

Freude Felix. Dr.

Hrozny Fried: ich, Dr.

Reiebart Karl, Dr.

Hamr Rndolf, Dr.

Tifpaau Frau Dr.

Jokl Norbert, Dr.

Franke Kmil, Dr.

Srbik Heinrich t., Dr.

Zibert Johann, Dr.

Qalvaf^Bi Eugen, Dr.

Wfttrjr Wilbabn, Dr.

ZhiiBM Karl, Dr.

Sehmid Theodor, Dr.

HobiNQt Ottokar, Dr.

Bhiha Theodor, Dr.

iU^u-h Otto, Dr.

Rilllig Friedr. Wilh., Dr.

Hindiltr Jobann, Dr.

1

Dienitort
Gebarts-

Datnm
|

1

Datum des

Dienst-

antrittes

Datim
^

dar Ernennaag '

in der

9A CfA IIw K p4 %SAn
lj
V IifmwM 1 1 u

BugUasM
1

Ge.samtzahl

VSOCUVWIIB, -V.*J>. 8. Mai I875' 5. Jän. 1903 X ( . UD I X VKrt 77.

»T ICH, K.' .-D, 26. Mai 1867 28. Dez. 1898 27. Juli 1904 78.

Wi#n IT -TlIT ICH, 3. März 1871 9. Mai 1899 27. Juli 1904 ( y.

Ora« TT .R 26. J&D. lb6}U0. .\pril 1^99 8. Febr. 1905 80.

T.Afnnikrcr T; .Rijcijiiiorjj, c. x>. 1875 1. Juni 1900 19. Juni 190.> 81.

Xrakao. Ü.-B. 1859 1884 Mai 1906{ 82.

Kiaban, Ü.-B. 1880 1902 Mai 19061 83.

1

iiemDer?. u.-u. 1880 15. Juni 1903 12. Aug. 19061 84.

1

Wi^n. Ü.-B.
1

14. Dez. 1867 9. .luli im 17. Dez. 190.;

' Prag. Ü.-B.
'

1. Aug. 1877 13. Juli 1899 8. Feb. 1907 86.

Wien. U.-B.
'

11. Juni 1872 11. April 1901 23. April 1907 87.

Prag, Ü.-B. 6 Juli 18€2{ 2. Jäu. 1900 4. Mai 1907 88.

Ciernowiti, Ü.-B. 27. Aag. 1877 SO. Hai 1906 Juli 1907 89.

Wieo, Ü.-B. 12.Feb. 1884 Sept. 1901 SI. JoU 1907 90.

Wien, B. T. H. 11. Okt 1878 7. Aagost 1907 91.

P r n Ic t 1 1c a n t • n

13. Feb. 1877 7. Mai 1900;il. April 1901

Wion TT R 20. April 1862
1

11. April 1901 93«70.

I nn Q r\ff*li /. BT TT ^RADuaUrULJH, (J.-O. 18. September 1901 94

Ava« n 17. Jla. 1878 18. NoTamber 1901 95.

2. Feb. 1872* 20. Jlnner 1902 96

Ppft<r TT .R 14. März 187^ 26. April 1902 97

', Prncr TT -R 8. Dez. 1870 23. Juni 1902 98.

r>ruiin, xj. X. XI. 19. Juli 1865 1. Juli 1902 99

Wien II -Fi*. Ivllf w. u. 6. Mai 1879 2. Juli 1902 lüO

1 tl n Cl nr II /i Ir TTillQoOruCK, U>-JD. 20. Sept 187; 1. Dezember 1902 101
. AVA *

Wim R R f BTT IVB, JD. O. I. Dm 4. JftD. 187^r 16. lOn 1908 102.

WImi R T fffTiBiif 0. 1. n. 26. Dez. 187S\ 28. Val 1908 loe.

Wi*n TT .RTT IUI, U .-X). 25. Febr. 1877 10. Dexember 1903 104

Pratr II -R1 i u .-x>. S.April 1880 3. Februar 1904 105.

Wian TT -RVT lOU, U . XJ 10. Not. 1878| 15. März 1904 .106.

Wien, Ü.-B. 8. Juni 187^l 18. Mai 1904 jl07.

Wien, Ü.-B. 20. Juni 187^ l 25. Jaai 1904 108.

Prag, U.^B. 14. Aug. 187'1 24. September 1904 109.

Gfai, Ü.-B. 7. Not. 1861t 1. Oktober 1904 110.

Orai, Ü.-B. 25. Dez. 187iS 1. Okto her 1904 III.

Graz. Ü.-B. 30. Jän. 1878 1. Oktober 1904 112.

Prag. U.-B. 9. Nov. 1874 11. November 1904 113.

Wien, B.Ak.d.b.K . 22.M&rz 1879 1. April 1905 114.

Wieo, Ü.-B. 24. Dez. 1869i 12. April 1905 1115.

Lemberg, Ü.-B. 18881 1. Oktober 1905 (116

J

8
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!!

n in V riiiiiifttArti/ionsivi •
Gebarts-

Datum

Datom dea

Diontt-

antrittoa

Oatu
it Bn«an<(

U 4«r

'26. AnUiue Eugen, Dr. Wien, U.-B. 18. Kot. 1880
1

7. Novonbor 190» J

•J7. BMohlftWck Karl« Dr. Otai, Ü.-B. 27. Jto. 1880 24. NoYombtr 1901 J

'2S. Troll OtkftT T., Dr. Wien, U.-B. 30. März 1882 12. Jänner 1906 .!

20. Fiselier Ottokar. Dr PrKg, Ü.-B. 20. Mai ISS;"! 11. Februar 19«J5
•1
,j

:\o. Giamara Kaspar, Dr. Innsbruck. U.-U. 2. Febr. 1865 SO. April ly"€
)

31. Uovski ISIarian, Dr. Krakau, U.-B. 18^50 1. Mai l'.-»ii6
i

;

32. IloiZiT Maxiniiliaii, Dr. Caeruowitz, L.-B. 15, Jani 1876 30. Mai

33. LeiUinger GoBtav, Dr. Csenowite, U.-B. 4. Dei. 1862 80. Hai 1906 II

34. Kkert .Otto Erieh, Dr. Wien, U.>B. 19. Mai 1880 18. Juni 1906

M<». Tkwt Oltokar, Dr. Prag, U.-B. 16. Febr. 1880 18. Juni 1906

36. Kunz Otto, Dr. Saliburg, St.-B. 9. Mai 1880 1. September 1906 M

37. Battisti Karl, Dr. Wien, U.-B. 11. Okt. 1882 25. NoTember 1906 n

88. Skala Kichard Wien, r-B. 26. Juli 1876 8. Jänner 1907 ü

89. Zagurski Wladimir, Dr. Lemberg , U,-B. 1888 23. Februar iyOT

40. Skalkowaki Adam t.. Dr.
|

LomliMg, U.-B. 1877 28. Fobraar 1907 *j

U. Kolukowiki Ludwig, Dr. Krakan, U.-B. 1888 1. MSra 1907 u

42. Kulela Zeno, Dr. Wien. U.-I?. 28. Jimi 1883 9. M&rz 1907 :l

r.i flielecki Adalbert. Dr Krakau, U.-B. 1876 I. April 1907 Ii

u Vvr]»:il»'k Ladislaus, Dr. Prag, U -B.
,

23. Febr 1882^ 16. April 1907 :i

46. Urzaa Juhaun, Dr. i Wien, Ü.-B. 24. ApriU88ii 6. Juni 1907 Ii

LITERARISCHK BESPRECHUNGEN.
Codices graeci et latini photographice depicti ducc S. de Vric«.

XI. Livius. Codex Vindobonenäis lat. 15. Praefatu» est C. W ess e Ij. Leidea,

bijiLyff 1V'U7. XCV 19o T.

Die rahmlichat bakannto Sammlnof trofflidier Reproduktionen bringt aaek

der Wienor «twa 512 nach Chr. angefertigten Dioaknridea-Ha. (1. Band. 1906)

gleich wieder eines der kostbarsten Stücke der so reichen Wiener Hof-Bibli thek.

die ungef&hr gleichieiiige Liviushand^ch: ift. die eiu Uiiio':m niciit nur deshalb

ist. weil sie allein die Btulier 41 — 45 bewahrt hat. sondern aucii weil sie. woricf

Tr.iui'e in einer Abhauaimig, auf die wir noch xurückkomnien, bingewieseu bat,

erhalten geblieben ist, ohne überschrieben oder abgeschrieben xu werden.

Die Bftcher 41—45 nm&8ten, ala dar Kodes vm Endo dea 5. oder m
Anfang dea 8. Jahrhimdorta geaebrieban wnrde, 84 Lagan tob mmtiat 4 Doppai-

bl.ittern vQoatemionan) : die 3S. Lage besteht aus 6 Blättern, wäre also eigen:-

li.b ein Ternio. Da auf dfns ietxteu Blatte (f. 193 auf die scbscriptio TITI

1 in t AB ir.BE CONDilÄ
i
LlBer XLU KXi'Iicii die Worte folgen I^Cipit

LIBer XLUI KELICIIEK. hat er ja wwhl die irauie Dekade ümi&iJt.

Anfier den Büchern 46—50 waren auch die 1. La^e and einidne Biatter

mehret anderer Lagtn (Ton der 4. nnd 5. iat nor je ein Blatt erhalten) achea
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erloreo, aU im 8. Jahrlmndert Theutbert die einzeloeu üefte mit einer

TOB I~ZI reidiradan Nninerieniiig Temb. Diestr Theutbert (If. Gitlbt aar,

D« codioe Liviano TetaatiatiiDo YindoboDenai. Wien 1676 lu tbeatbert), der
*

sich in dem schon der Schrift n«di im 8. Jahrhundert gehörigen BesitxTennerk

episcopng de Dorostat nennt (während es ein Bistum Dorostat nie gegeben

bat), wird (vgl. ilomnisen und Studeinund, Änalecta Liviana 1873) mit dem

presbyter Thiatbiabt scholae Uitraiectinae (vitae Liutgeri c. 75; M. G. II 409j

identifiziert. W. erinnert daran (vgl. seine Prolegomena ad papjrorum graec.

noTftiii coUectionem edendem. Wien 1882. 8. 16), dafi Titel wie lvM^t«oc,

lAt^-aXoicpMloMtoc auch Personen niederer Bingklaeeen beigelegt wurden; Gitl-

baaer verwies auf die Betraaung von presbjteri mit bischöflichen Agenden.

Wir kehren znr Handschrift zurück, die nicht nur dnrch Ausfall gelitten

hatte, sondern auch in Unordnung geraten war. Grjnaeus, der sie 1527 im

Kloster Lorsch fand (erst W. hat seine Eintragang auf f. 102 r s'oov sv t-j

Aae>;>{3aa richtig gelesen) bediente sich bei Herstellaog der Ordnung lateinischer

Majoskel-BnchiAaben nnd der sogenannten Reklamanten, d. h. der ntebtten be-

siehnngeweiae der nnmittelbai forangehenden Worte.

Von Lorsch (für dessen Bibliothek P. Falk, Beiträge zur Rekonstruktion

der alten ßibiiothecn Fnldensis und Bibli(ttheca Laureshamensis. Zentralblatt f.

Bibl. 26. Beiheft. 1902 erwälmt werden konnte) kam der Köder, wir wissen

nicht, wann und auf wel( lu-m Weiy^e, nach Schloß Ambras, wühl ohne den

sweiten Quarternio, da auf dem jetzigen f. 1 die Signatar Ms. Ambras. 287 steht.

9fir die Kapitel 1—9 sind wir also auf die bei Frohen in Basel 1581 eiaehienene

editio prineepa angewiesen. 1665 gelangte der Kodex mit den anderen Ambiaser

Handschriften nach Wien, wo er 1669 seinen jetrigen Einband erhielt (Signa-

turen: bist. 57, bist, profan. 626\

In Wien wurde (iie Handschi ift intdirfacli benutzt; vgl. Giltbauers schon

augeführte Arbeit. Wesseiy eiwähnt nur Zi ngerles Ausgabe rühmend und

bedauernd, daQ sie noch nicht vollendet sei; eine von Ziugerles Abhandlaogen

in den Wiener Sitinngsberiohten (CXXXXVIII, lU) wird 8. LX sitiert.

£s folgt nftmlieh anf die (audi dnteh Tabellen erUnterte) Geschichte der

Hundsehrift (8. 1-~X) eine 85 kleingedrockte Seiten umfassende Zosammen«

stellune von paliographischen Ki^entümlichkeiten und Felllergattungen, die wohl

nicht 7uni Lesen bestimmt ibt, aber reiches Arbeitsmaterial bietet, beispielsweise

für Abkuizuiigen, Ortbogiaphie (der Kodex wird als uberrimus tuus vulgaris ser-

monis beseichnet; und damit Tielleieht anoh fSr die H^mat des Schreibers, die

8. XCI\r gestreifte Anwendung der Kursive im Arehetypus. 8. LXXXIX werden

Fragmente alter Livius-Handsdiriften herangesogen; die Epitome aus Oxjrhjuchos

und die kiirzlich in einer Keliquie des Laterans gefundenen (Vattasao, 8tttdi e

testi 18). doch fehlen merkwürdigerweise die Baniberper, die Traube in den Ab-

handlangen der bayrischen Akademie (histor. Kl. XXIV 1; etläutert iiat. Lr

hält 2S, A. 1) den Oxyrhjuchus-i'apyrus für jünger als die englischen

Berausgeber.

Dafi bei Fehlem verschiedene Erkllrungen mftglich sind, verhehlt sich W.
kebeswegs (8. LXXXIX); ich würde mich beispielsweise 8. LVII ; casu ezaratam

est concilio pro consUio ; praecedit enim ducibus tox cum ci syliaba vorsichtiger

ausgedrückt haben, während umgekehrt bei ronstanteu fidem der Fehler, den W.

XXU auf den sowohl u als u bedeutendeu Abkürzungsstrich zurückführt, sehr

8*
.
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wohl dareh dis n deo Toraogeheiideo Silben bMioflii0t Min kun. Dia Utters i

Mptrfloft (8. XXYI) ist in OriedM Ar fraecte and in emnitifttn gewifi ni^t to*

'derselben Art
Wer nan die Einleitang nach bp<5tiinnit**n < lesichUpankten darcbarbeiteu

wiil, wird einersr'its den Wimscii lieirf:!. daß ier R<»pronuktion «ähnlich wie io

CbrousU MomoineiiU paiaeographicsj Zeilenzaiilen beigegeben waren, uoa aDderer-

teltt dnrdi dl« nach Bfichem ^trennte Behandlung niebt gefOrdart werdaa. War
8. ZLV von dan Spnran dar Abkttnnng nr im Arehatjpw liaal» ina0 S. XZn
gaganwirtig haben, wo behauptet wird, der fiehraibar haha ^.4, 8 (£. 22 a.

Z. 10) ans der mißverstandenen AbkQrxang ein i gemacht und erat dann ar

dazageschrieben. Sicher ist das nicht, znmal da die Üf^pr^daktiun twiscl-.^u

sortirent und nr. zunSchst ein Uäk<liHn ( viellficiit den ersten leil eines n. der

sich wider Willen des bchreibers nach links statt nach rechts bog) zeigt uod er«t

Aber dieaea aina garada Hasta gelegt ist. — BemerkongeD Aber Silbantranaang

an Zeilaaaada habe ich nur beim 45. Bueha gefunden.

£8 wire aber nngereeht, nicht tu batanan, daß W. niaht nur viala Mibe
auf die orientierende Einleitang verwendet hat, aondam auch im Lesen

BChwierigar (namentüoli abgeriebener) Stellen (an denen ja k»^ine Reprodoktion

das Original zu ersetzen vernia«) über seine Vorgänger hinauso^ekonimen ist. Dnrcb

den Abdroek des Titels, der auf eiuein jetzt verlorenen Blatt rot geschnebeo

war, lia0 eich fettatallen, daB am Schlnese dea 44. Buchas nur wenige Zaüaa

fehlen, nnd durch den Abdruck ergab sich aueh in orba die Ergtniung viase.

Am Schlüsse des 45. Buches liest W. inatuit und erg&nzt actumqae (ei) in A«a
bellum Inter Eomenem et Gallos iD(n)otnit. Für 42. 59, 2 maß auf S. ZU
verwiesen werden. Gewiß halte es dpm V^erf. niemand als rnh^scheidenheit aas-

gelegt, wenn er die neuen Lesungen übersichtlich zusammeng'ätellt hätte.

Wilh. W e 1 u b e r g e r.

Heinrich Babela Sehwinka zum aratan Male in vollatilndigar Übar^

tragung, heraasgegeben von Albert Wesselski. Erster. Zweiter Baad.

München nnd Leipzig bei Georg Müller 1907. XXVIII + 241 und 212 SS. 27 Mark.

Der durch seine Uberspttiinifen altitalienis' )ier Scliw^nke bekannte Biblio-

phüp All t it Wesselski hat nunmehr ein Rarum der hiieiniscii-deutschen Renais-

sance] iteratar, die 1514er Ausgabe von Bebels Facetien ['In hoc libro contmeDtor

haeC Babaliana opuscula noua adoleaeStiaa labores*] ins Dautaeha ftbertiagsn.

Das tadellos ausgeatattata Werk, dessen grofia Auflage Ton 1000 Btamplaiea daa

Preis Ton 27 Mk. allerdings nicht rechtfertigt, gliedert sich in drei Haaptab'

schnitte : in Bebels Biographie nebst einigen Nachrichten ttber seine Facetieo,

in Wf^'-st^lskis Übertragung, endlich in sachliche Anmerkungen zu auffälligeren

'l extstellen, die 7um Schaden di-r Übersichtlichkeit und Benützbarkeit de« (Jin?fD

unter den stofivergleicheoden Apparat gemischt sind, der jedem der 439 i<ücetien

und der 44 anhangawaisa an dan swaitan Bd. aua den Praverhia garmtaica ab«

gedruckten SehwAnken beigegeben ist. Weder m Biogrspbia noch nun Sach-

kommentar, der somit in Fußnoten ru dea arklArlMi TeitatallaD hAtte aufgeUtat

werden sollen, sind ungedruckte Quellen erschlossen worden; doch Terbocben die

Bebel-Hegesten das vorhandene wissenscliaftliche Material und vermögt-n einicf

nicht un\vp:-eiitlichc P>gebnisse früherer Forschunif klarzustellen oder Nacu-

lääsigkeiten zu bessern, so S. II, Anm. 1 Suriugars Anaahme von 1472 al&
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Ovbutijabr fi«bela so >IAti«D, fsrnar S. IV, Ann. 7 die Yemntong «loM Bechtt-

«tadimiM Bebtli alt Leiefehler nach H. Adanma, *VitM gemaBonun phOoMphd-

nim' (Frkft. 1705) p. 12 tQ erweiim, woselbst in der *Apologia Bebeiii eontia

Zoilnm de Stirpe sua' le^es für mores in dem entscheidenden 17. Verse

steht, endlich den angebliclien zweimaligen Aufenthalt Bebels in Krakau, S. V,

Ann). 4 aas einem in der Anspabe letzter Hand gebesserten Druckfehler der

Opuscola von 1512 überzeugend zu erklareu. — Das den Facctien selbst gewid«

mete Kapitel der Sinleitnng Teriichtet mtngel» an nenem Haterinl nnf eine

Biblioinniphie der Bebel'echen Fteeto nnd ihrer Überaetrangen, bringt die

Titelblätter der Ed. 1508 und 1514 zu nicht ganz genauem Abdruck [der Bot-

drack einzelner Zeilen im Titelblatt v. 1514 ist so nicht vermerkt] und gibt

eine zu all^'emeine Ubersicht über die möglichen Quellen and Nachnliiner der

überj>etzten Schwänke, obwohl sich feine kritische Bemerkungen über das Ver-

hältnis der einzelneu Facetienausgaben zu einander und die Art ihrer Beein-

flnflsnng dnreh die *Mirgnrita facetiarnm' i. B., leicht bitten ersielen kfeen. Von
deatieben Obeieetiangen veneiebnet Wesielekl «nBer der eratoi o. 0. 1958

noch welche von 1568, 1589, 160G, 1G12. Die zweite Aosgnbe Ton 1568 icheint

er jedoch ebensowenig eingesehen zn haben, als die 1612er, da im Apptrai an

<ien einzelnen Schwänken nnr auf die Ausgaben vot) 1558, 1589, 1606 verwiesen

wird. D'iiiiiacli wäre W. nicht berechtigt Goedek^^s Ansiclit (Grundriß'' II 4G9)

vuu der Verschiedenheit der Übersetzer der 1. und 2. Ausg. mit einem Hinweise

nnf die geringen, sehen dnreh den Draeker mOgliehen Tettabweichangeu Ten

einander abiofertigen. Diese kleine Verschiedenheit besteht tateichlieh awisdien

der 1. nnd dem Bce. allein anglngUeben 8. Anagabe» wie folgendes Beispiel

lehrt:

1. Übersetzung Ton 1558» fol. Zviig' [Text nach Weaselski S. XXI?,
im Original FiaktarJ:

Von eim truncknen Betten.

Bej vns Schwaben wuert ein Gerechter / Unuerraueschter wein genannt

mit dem nanen / mit woelcbem aneh ein ichwartses Bofi. Nnn trAg sieh sft ds

«in Füfsgenger sieh mit einem solUchen wein sAaÜ neberiaden hett / daa so tü

getnncken het / daa er jhn nit dulden noch tragen kondt / sonder bey der nacht

aofa der Kammer / darinn er sehlaffen solt / neber ein Fenster ab spihe. Vnd
wie er narli lirey tagen 2\\ einem Priester kam bey dem er einkeret / sagt er

lu jm , 0 lieber Herr / wie ein hefftigen
,
starcken / boesen Gaul habt jr. Dann

er hat sich die vorig nacht auisgelasseu
i
vnd ist ueber ein Fenster hinab

gesprungen..

2. Übersetzung von 15^0. fol. 261' [im Original Fraktnr]

:

\ Oll einem truncknen Boit-ni.

Bey vns Schwaben wirdt ein gerechter ; vn vermischter Wein genennt mit dem

namen / mit welchem auch eiu8chwartzesBo88Z.Nun tiug sieht zu, dafs einFußgaenger

aieh mit einem solchen Wein tn Tiel TberUden hett / defe so Tiel getnineken hett /

da8 er Ihn nicht dnlden noch tragen kondt / aondern bey der Nacht anfi der

Kammer darinn er schlaffen solt / Tber ein Fenster abstiege. Vnd wie er nach

dreyen tagen zn einfi Priester kam h^^y dem er einkehret
/
sagt er zn jm: [f. 261"*]

O lieber Herr wie ein hefftigen / starcken / boesen Gaul habt jz. Denn er hat

eich die vorige Nacht außgelaasen / vnd ist vber ein Fenster hinab gesprungen.
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VoD euticbeidender Bedeutung fflr die LütODg dw 0b«n6te«rfng« wtn

fmstr du KanDtnii dm Umfangirerbiltaitm d«r Bd. 1558 and IM. Dua 1586»

lSd9 und 1606 enthaltMi uldit dnn gleiehan Bestand an Stfiekan; m» finden tieh

nur in 1558 der Widmungsbrief an Petru« Jacobi, 1 52, II 133, III 151—159,

161—169, 171, 172, 174—176 erste Hälfte, 177 erste Hälfte, 179, 1«3 fnacb

Ws Zählung], oder fehlt nur 1606: I 21. Iminerbin wird schon daraus ersii utl:fh.

daü die 3. nnd 4. Ausgabe auf die 1. rekurrieren, mit der sie so den Schwaui

II 140 trennen oder III 97 nuvoUitiadig ftbenetten.

Schon deshalb eraeheint Goedeke noeh nicht widerlegt: andere ans der

angablicban atiUatiaeben Veraehiedanhait iwiaahan den Sahiiftan Lindanan, d«
GoaddEa fttr den Übersetaar van 1558 hilt, und diaaar Übertnfnaf gaaehdpfta
Beweismomente hält W. Torläufig leider zurück ; anali dar Vergleich zwischen der

selbständig erschienenen Ochiniübertratfung Wirsnngs nml der den Bebfltrans-

lationen 1568 iT. untermischten Ochiiiiverdeutschung ist nicht durchgeführt, ob-

wohl W. auf deren eventuelle Übereinstimmung hin — ganz mit Unrecht —
Chriatoph Wirsang auch für den Übersetser der Faeetion (in allen Ausgäbet])

halten wilL Denn ebenaognt konnte man dann mit Sebaibla anf Hainriduttna

raten, ana deasen Padar dar Bd. piincapa Ton 1559 ein Werkcbeu angaicUaoosa

ist. Da femer die Qbrigen fttr Chr. Wirsungs Verfssserschaft in Betracht konaea-
den Momente Ton W. nur angedeutet, nicht beweiskräftig dargelegt sind, erscheint

seine Hypothese um nichts fundierter als die Ansichten ächeibles und Goedekes.

Wesselskis Übertragung, die erste vollständige, wie der Titel einschärft,

bedient sieh dea Altdantaeban als Sprache, wobl niebt ao aabr nm die ehrwürdige

Patina der Vanait an «abrea, ala nm die in dar fitailaitnng Tialgasabnlbte Ter^

denticbnng des 16. Jabrhnndarta beqaem plündern in können — fehlen daiia

doch nur 38 der 439 verdeutschten Faeetien'), darunter von fönf nur die zweit«

Hälfte. Über den Wert der stellenweise recht kräftigen alten Übertragung

sicii er^t urteilen, wenn man die ihr zugrunde liegende lateinische Ausgab?

kennte. Zu der Ed. Iöl4 stimmt sie tatsächlich niandinial schlecht, wenn z. B.

wie in oben nitgatailten Schwank 1558 nnd 1589 *aach drej(en} Ugeo
anf latamlaehea 'poatiidleP inrQckgaht oder II 188 'Qnid baminem cannm üMiat'

in 'Was einen Menschen sn einem Hnnd maebe* Tertiert wird. Wie wenig ab«
solche Fehler zu einem Schlüsse auf die gaata Übaraettnng berechtigen, beweisea

die starken möglichen Textvprsohl»»chterungen von einer zur andern Ausgabe, di?

anf Rechnung des Druckerö gesetzt werden müssen; so verdeutscht liie ob*-::

mitgeteilte Übersetzung 1558, Z. 6 'euomuil' richtig durch 'ab spihe', das IbSä

aabon in daa ainnloaa 'abstiege' rerdarbt ist — Von der Sprache seiner eigenen

Oberaetinng meint W. in Ende der Einleitung mit Baebt, daß ate philalagiaaber

Kritik nicht gewachsen sei, eine Erkenntnisi die ilin jedach tron dar oUendataa
Geichroaeklosigkeit einer derartigen N erdentaehnng nicht abzuhalten Termodrte>

Er sucht ein Altdeutsch für moderne l eser zu schreiben und verflacht so all?

luräftigen btelieu der alten Übeitragung, während er sich im dbrigen liüfesachoDd

<) 1 18, 27, 28, 54, 55, 77 iweite Bilfte. 81, 98, 96, 105. II 9, 10, 18, 49.

78 zweite H&Uta, 79, 91, 96 zweite Hälfte, 106, 119, 197« 146. IlL 19, 63. 77,

99. 103, 104, 120, 160, 170, 173, 176 und 177 zweite Hälfte, 178, 180-182. Zu
I 28, II 78 zweite HUfte nnd III 177 iweite H&ifte konnte wenigstens Kirehbef
benutzt werden.
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an ihr XQ ittttMO raeht. Zam Beispi«! diene die 6. Faeetia des II. Bndiee, dereo

lateinieeher Test mit AollOeinifeii der Abbretiatiireii nach der 15Mer Aiiigibe

lautet. (Fol. Eel^

De TDoeulo.

Quidam vnocQlas, cam daxisset paellam deoirgiDatam, qnam ipse Tirginem

credebat. acerrime ei eiproprabat laelam pudicitiim. Ad qood illa, 'Cur tibi

integra tile deberem. cum tn fis lafcDs, carealVjue altero oculo.' hoc damnain

ego inquit vir, ab bostibus, atque inimicis accoepi. At ego ineum ab amicis,

r«fposdit pndla.

Übereetsang von 1589 (fol. 84*): Tod einem Einaenfigea. Es war ein

Einaevgiger gewesen / der bett ein Tberitempfftes Haegdlein sa einem Weib

genommen / tnnd doch vermeinet / sie wer noch ein reyne / gantse Jangfraw /

als er aber defs bandels innen [f. 8A^\ ward
.

rnpfFt er jr die verhandelt

Missethat hefftig auff darneber sie jin goaiitwort: warumb sol ich so gleich

gantz und rejn se^u , weil aacb da nur ein guts Aug hast? Da sagt liiu wider

Mann: Diesen echadea bab icb Ton den Feinden eiuptaagen. Spricht aber

dai Weib / I«h aber bab den mein von goten Freunden empfingen.

WeiMlibi I p. 58: Von einem Einlngiehten.

Ein Eiuäugiehter bätt ein geschwächtes Mägdlein zu einem Weib

genmnmen, vermeinet aber, aie wir noch ein ganse Jongfru. Als er nnn des

Handels innen ward, schalt er sie fibel Ton der verletzten Kensehheit wegen.

Darüber antwortet sie ihm: *Warum solt ich Dir unversehrt sein, wo Da scheel

bist und nur ein pini'^ guts Aug hast?* Da saget der Mann: '])en Schaden hab

ich von den Feindea empfangen.* Sprach das Uaidlein: 'Ich aber den mein

von mein Freanden."

Kit! Blick auf Wesselskis Version lehrt, daü sie von der altdeatschen

Übertietzuug ausgeht anstatt vom lateinischen Original, welches nur dann heran»

gezogen wird, wenn jene nieht zu genügen scheint. Daher Terdentadit Weaselaki

viel nngenaner als sein Vorgftnger im 16. Jahrhundert Gans richtig gibt s. B.

dieser den im'Urtexte besonderen Nachdmeks halber aus dem NebensatM heraus-

gehobenen personellen Eingang 'quidam vaoculus' darch einen ganzen Satz

wieder, denn seine syntaktische Stellun^^ im Lateinischen verleiht ihm Satzwert;

Wesselski verdirbt den künstlerisch wirksamen Einsatz durch seine verbale

Übersetzung, die darum noch immer nicht die genauere za sein braucht. Ferner

eriichtet er sngnnsten allgmneinerer Yerstlndliebheit, dem Inhaltswerte seiner

Verdctttschnng sehr nm Sehaden anf die vielsagendent da knappen alten Wörter

der \ urlage, z. B. 'vberstempflFt' « 'deoirginata* oder 'auffrupffen'. Fflr die

Behandlung des Epithetons, eines nach dem Sprachgebrauche des 16. Jhs.

vielfach mit dem Substantiv zu einer Reiieatuüg verschmolzenen Aasdrucks-

mitteis, fehlt dem Verf. jf'dea Vei-stündnis; so zerstört er die Formel 'von

gaten Freaoden* Z. ö selbst um den Preis einer Kakophonie durch das doppelte

*nein' seines Testes (Z. 8), wohl weil im Original *bonis' fehlt Ebensowenig

wagt er Z. 8 die Terblndnng 'ein rejne gantie Jnngfraw\ die Mrgo', das in

diesem Znsammenhange entscheidende Wort plastisdi herauskehrt» noch diedaranf

tflckdeatende Phrase Z. 7 'gleich gabtz and reyn sevn* ss 'integrumesse* wohl

wegen manijelnder wörtlicher Übereinstimmang mit dem Urtext bpirnbehalten

Dafi er wenigstens 'gantze Juogfraw' Z. 3 schreibt, scheint übrigens ein Ein-
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gestäii<]nis des Verf. za sein, daß das in seiner Bedeutung abgeblaßte Wort
'Jungfraw' einer Verstärkung", znmal in dem momentanen Zusammeuhanef
bedürfe. Auch die Bedeutung der Partikel aber' = wieder, noch iu der äpr^tcue

des 16. Jh«., ist W. unbekannt, lontt könnte er 4ie wOrfUche alte ÜbenetEang
des Inteiniseben 'reepondif dnreb 'tpriebt aber das Weib* (Z. 7) nielit in ein

'sprach das Maidlein' TerBtüromeln, n. dgl. m. Schon diese wenigen :tu> Ir^r

einen T'l>t>rpetzunj;sprobe leicht zu vermehrenden Fehler beweisen, daß W. die

alte Übertragung sehr mit Unrecht seiner alteriümehiden, Bebel aber dorchaos

nicht kongenialen ge <i ft rt hat.

Anf die beruiirteu Mißstände soll jedoch kein zu schweroa Gewiciii

gelegt werden, da die Obersetsnng weder ein Bedttrfnia der Wiasenecbafi noch

wetterer Leserkreise, sondern nur eine Spdtvlation auf die seiaalen Nerven des

PnblikninB war, wie die widerlichen Prospekte dartun. Von den stoffvergleichenden

Anmerkungen darf anerkennend bemerkt werden, daß sie meist neues Material

anzeigen und auf den Wiederabdruck des schon Bekannten verzichten, d. b. wenn

zu 11 8 z. B. Frey Nr. 120 oder zn II 84 Montanus, VVogkürzer Nr. 40 genannt werden,

sind die in den Anmerkungen der Neudrucke, hier des Stuttgarter literaiischeo

Vereins, gegebenen Belege schon mitferstanden ! Dafl andi bei dieeem allein

branchbaren Vorgeben noch so viele Stellen dem Verfasser tnr VerfSgang standen,

spricht ffir seine Dclesenheit m 1 1 ' H.vn^ehr wie die Verläßlichkeit seiner

Zitate für seinen Fleiß. Vollständigkeit konnte natQrlich auc)t er mit dea

heutigen Mitteln nicht erreichen.') Jedenfalls bereichert dieser Anhang unsere

Kenntnis der Verbreitung <ler Schwankstoffe genug, um einen handlichen billigen

Sonderabzug desselben zu wünschen. Der ließe sich auf kleinem Baum geben,

da die jlbet^Bfi8sigen Teztmltteilnngen einseloer Zitat» nnterbleiben kftnnten, weil

solche Texte ohne die übrigen Parallelstellen wertlos, nnd die m^en Qaell«,

woraus sie geschöpft sind, z. B. die Werke des Hans Sachs, die Zimmerische

Chronik, in aller Interessen Hände sind. Aber auch die Loslösung von Beb-Iä

Facetien vertrüge dieser bibliographische Apparat; trägt er doch zu ihrer

Erklärung nichts bei. Es handelt sich W. nämlich fast nie um die Feststellung von

Quellen oder Nachahmungen der Beberschen Facetien, sondern nur um Za>

aammenkarren analoger Stoffe, einerlei, ob sie sich in Anrbachers Volkabftebleia

oder in den Lustigen Bltttem finden. Bei aller Anerkennung Ar die reichhaltige

') tio ließe sich beispielsweise zu II bO '.Saubau rn aus der ungedruckien

Papierhs. Ilü9 dessteiermärkischen Landesarchives, einer dialektischen satirischen

Lfinderrevue des XVIII. Jahrhunderts, die 18. Strophe anziehen:

T. 97. Ins Barn wie t Kernt Bin,

da Bend mir d* san £ngegen,

da fircht i mi ganz Hftrdeili,

i mecht ix Sau auf hewen,

da macht i mi in allerstill

Balt widerum auf d' straisen,

die Bratwurst von der Ersten ?il1,

T. 104. bau i den Bärn glafsen.

Zum Vsrstflndnis der Verse ist tu beadicen, daß ft und k Zeichen fifir offeMs

helles, hohes a, das filr den dumpfen a-Laut dee Bairisch-Oatarrdchisdiea sbi
* viir 108 mm Fällung; die erste FftUong der Bratwfirste ist die ichmaekhaflests.
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aber unkritiscbt: Bibliographie, eine Fandgrabe fflr den späteren Forscher, mnQ
die Qnellenfrage zu den übersetzten Facetien als durcii sie angelOst betrachtet

werdeil. Al^ laaiuhbare Materiaiieasammlaog vielfach neuer Belege verdient

jeduch Weüseiäkis Bach Abnehmer.

Dr. Ofhmar Sehiatel t. Fl«8eh«nberg.

AUS ÖSTERREICHISCHEN BIBLIOTHEKEN.

V. Nachtrag sain Adreßbneh der Bibliothekeu der österreicbisck-

nn^arischen Monarchie.

Von Dr. H. BohatU und Dr. M. Holzmann.

Braunau (BObmen*)'.

Stiftbibliothek. — Si..- besteht aus zwei 1\ iK n. ier alten oder Konventsbiblio-

thek und d»*r neuen äbtiii Ihm; Hiiiliothek, deren Bestände von einander j,'etrennt sind

and verschiedene feignatur tragen. — Uber 30.000 I5äiide. über 800 Handschriften,

205 Inkunabeln. — Jahreadotation 2000 K. — Bibliuihekar : P. Vinzenz ilaiwald,

Gymnaiitldfftktor. — Baodkatalug und alphabetischer Zettelkatalog, letzterer

•rat begonnen ; anfierdeni cxiatiert noeb ein iltea, tob Bnpert Strahlim Jabre 1772

angefertigtes Bfieberreneiebnia. — BnÜebnnng von Handscbriften gestattet. —
Das Stift wurde im Jahre 1322 als Tochterkloster des 993 gegründeten Kloster«

Bfewnow oder St. Maruart t t-rrichtet. das süinerfieit« mit seiner lateinischen und

theologischen Schule btreits eine anselinliche Bnchersammlung vereinigt hatte,

die jedoch 1422 durch die üussiten gänzlich zerstürt wurde. Von den Büchern

der Brannaner Bibllotbek wnrde der Codex giganteoa oder diaboUcne 1594 von

Abt Martin II* an Kaiser Badolf II. nach Frag verliehen, von hier jedoeb 1643

nach Schweden überführt, wo er in der KOniglidien Bibliothek za Stoekbolm

aufbewahrt wird. Auch xahlreiche Werke, die unter Abt Seiender erworben

worden waren, pinpfen 1619, als die Stiftsangehörigen flüchten mußten, durch

Itaub und Brand verluren. Nacii der Schlaclit am Weißen Berge gründete Abt

Benno eine neue Bibliothek, die im Jahre lü44 abermals xum größten Teile

«ner Fenersbrnnit snni Opfer fiel. Um die wiederam neu errichtete Bücher-

sanmlnng erwarben sieb die Abte Thomas, Otbmar, Benno IL and Stephan

Bantenstranch grofie Verdienste. Unter Abt Jakob II. erhielt der BAcbersaal

seine gegen wältige Gestalt. Die ftbtliche Bibliothek bereicherte lu sonders Abt
Neponiuk Rotter (1844— 1886 . An Böcherscht iikungen sind in erster Linie die des

Koniggiälzer Domherrn Wokann und des ehenialig-Mi D*^ol)ant von Landskron

Anton Bayer zu erwähnen. Einige Unordnung trat uacti dem Tode des Biblio«

tbekars Bopert Strahl (gest. 1808) ein, doeh wurde dieselbe rMch durch die

Bibliothekare Gfinther Jnst, £daard Its von Mildenatein, Ildefons Apell and
besonders durch die Verdienste Hieronymas BaÜika's behoben. Letxterem verdankt

die Sammlung den Katalog der Eonventsbibliothek, der 1853 beendet wurde,

der?) Bibliothekar Romuald .Schramm den der äbtlichen Bibliothek. — Als

Be&'juderheit bewahrt die Bibliothek einen alten wissenschaftlich gearbeiteten

*) Vgl. AdreBbaeh S. 9 f.
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Globns. auf dem Australien noch felilt, und ein Innsbrucker Herbarium rom

Jahre 1748. Die Münzensaranilunt: ist niclit mit ihr vereinigt. — Sie pflegt alt

Studienbehelf für die Professoren des (iyuinasiums alle Wisaenscbafteo.

Bfewnow. vid« St. Mwgar«t

Pola (Iitrira).

Bibliothek des k. u. k. Marloeteehaisehen Komitees» VIIL Abteflssg

.

Bestand Ende 1906: 15469 Werke mitdmi Binden. — Jsbnadotation lOiOOO K
fQr Bucheranschaffung und Buchbinder. — Vorstand: k. u. k. Fregattenkapitin

d. R. Leonidas Pichl; Marinebibliothekar: Albert Seelig (VIII. Kangklasse)

;

2 Bibliotheksiiianipulanten. — Der Katalog ist gedruckt und erschien ia 2. Auf-

lage; Band 1 enthält die Wissenschaften ohne direkte Beziehung zur Schiffahrt,

Band 2 die maritimen Wissenschaften and HilfewiiBentehalten, Bssd 8 des

Antorenkstatog nnd einen aipbabetieehen Indes sa den Facbkatalogeo. — Fftr die

aktiven Personen der Kriegsmarine und der Garnieon von Pola wihrsnd der

Amtsstunden des Marinetechnisehen Komitees geöffnet. — Entlehnung auf 3

Monate gegen Empfanp^sliest&tigutip nn-i Haftpflicht. — Versendung an Militär-

behörden und Ämter wird fallwiiso «restattet. — Die Bibliothek besteht geit

Errichtung des k. u. k. Ujdrographiächeu Amtes in Pola im Jahre 1860, wvait

am 1. Mai 1900 von dieser Anstalt abgetrennt und dem Marioetechnieeben

Komitee angegliedert. Ihren Grandstoek bildet eine Tom Sesarsenal in Tenedir

stammeoda Btebenammlung im Umfange von Cut 8000 Binden. — Dur nnter^

stehen die Fachbibliotheken der Abteilungen „Sternwarte" und , Geophysik* des

Hydrographischen Amtes. — Cepfli'gt werden besonders nuiritime Wissenschaften

und deren Hilfszweige. — Der itn Jahre 1871 gedruckte Katalog erhielt 18S4

and lS9d zwei Supplemente and wurde 1906 in zweiter Aafiage herausgegeben.

St. Margaret (Bfewnow, Poet Teinka, Bobmen).

BIbUothek des Benedlktinerstiftes, mit 11521 Werken in 20582 Binden.

~ Jahresdotation 1160 K. Bibliothekar derzeit P. Thomas Roeenbetg;

— Drei alphabetische Bandkataloge. — In der Klausur gelegen, daher nur für

Männer zugänglich; die Zeit der Benützung ist mit dem jeweiligen Bibliothekar

zu verabreden. Unbeheizbarkeit erschwert die Benützung im Winter. — Ent-

lehnung nur mit Erlaubnis des Prälaten. — Versendung nur in AusDahmsAUea.

— Die Grfindnng des Klosters erfolgte 998, seine ZentAruog dareh die Honites

1422, wo aneb die BQebersebenkangen des Prager Domherrn Adalbert de Erecioo

(1888) nnd des Prager (leneralvikara Adam de Netolits (1404) nntergingeo. Erst

1715 wnrtle dar^ Stift wieder erbaut und dii> Bibliothek neu errichtet, die sich

durch Schenkunijen von Hraiinan, von Abten und Mitbrüderii ergänzte und

Ankauf bei der Klo.steraut'liebung durch Kaiser Josef II. vermehrte. — Nebea

Theologie und Get^chichte sind aneb die übrigen Wissensehaften Tertreten.

Die Anfertigung eines Zettelkatalogee ist gegenwärtig in Arbeit

Seckau (Steiermark).

Stiftsbibliothek mit ungefähr 60.000 Bänden. — Ohne bestimmte Dotation.

— Bibliothekar derzeit P. Suitbert Birkle. — Autoren» Zettelkatalog; Fachkatalog

in Aasarbeitang. — Benützung nach Verabredung mit dem jeweiligen Bibliotbekar.

— Entlehnung nnd Tereendnng nnr in besonderen IWen. — Gegrfladet t88S»

Digitized by Google



189 —

püegt die Bibliothek alle Wissenschaften mit Aatnahme dir Ufldiiin, besondert

Theologie, Fhiloaopbie, Philologie aod Oeachiehta.

Stersing (Tirol).

Bibliothek des Kapiulaefklosten. ~ Enthtit nngefthr 5000 Binde, nar

wenige lakoBabeln. — AlphabetiieherBandlntalog nad Seblagweii-Zettelkatalog.

— Das Kloster worde 16S6 gegrQodet. — Gepflegt werden haaptafteblieb Theo-

logie (beaondera Aakaae), Geaehichte, Philologie ond Belletriatik.

Wien (NiederOateneieh).

Bibliothek BUbMov im Senimr Ifir Geschidite Oatearopas; IX.« HOrl-

gMse & — lat nur ala Prtaens- nad StadlaBbibliothek gedaeht, daher

keine Entlehnung und Tersendung. — Bibliothekar derzeit : Dr. Hans Übers-

berger, Privatdozent der Universität Wien, der auch die Aufgabe der Aaf-

stellung und Katalogisierung übernommen hat. — Gegründet 1863 von dem

Professor der Petersburger Uoirersität V. A. Bilbasov, der im Jahre 1904 starb.

Deaeiober 1906 gelang es den Bemühungen des Prinzen Franz ron vnd m
Lieehtenatein, die reiefahaltige Sammlong Ar öateireieh an ervefben, die

Ton denaelben dem k. k. Unterriehtamiaieterinn Ar die UnlTenitftt lam Zwecke

der Gründniig eines Institutes fär osteuropäisclic Geschichte aar Verfflgaag ge-

stellt worde Den Transport nach Wien leitete Dr. Übersberper. — Enth&lt fast

ausscbliefilicb russische und pulni^^che historische Literatur mit Einbeziehung

der nicbtslavischen Literatur, soweit sie sich mit der Geschichte Bußlands

beschäftigt, in großer Vollst&ndigkeit, die ihren Wert außerordentlich erhöht.

VEREINS-NACHRIGHTEN.
Am 21. Jnnid. J. fand die HtnptTeraaninilang dea Vereinea unter

dem Yoraitz des Obmaunes Hufrat t. Karabacek statL Zu Beginn der Ver-

sammlung erstattete der erate SchiiftfAhrer Dr. Doaahaum folgenden Beohen-

Schaftsbericht:

Den Bestiramunpen der Satzungen entsprechend, erstatten wir Ihnen, hoch«

geehrte Herren, hiemit Bericht über die Tätigkeit des Vereines in dem abge-

laafenen Vezeioi;jahie.

Der Beginn deaielben atand nnter dem Ziehen der Feier dea lOjihrigen

Bestehens des Vereinea, die am 25. and 26. Hai 1906 bei lebhafter Beteiligung

auswärtiger Mitglieder abgehalten wurde. Sowohl die Festveritammlnng selbst,

bei der unser Ehrenmitglied Geheimrat Dr. v. Härtel, als Vertreter des k. k. Mini-

steriums för Kultus und Unterricht Hofrat v. Kelle und als Vertreter der Uni-

versität Bflktor Hufrat t. Philippovicb erschienen waren, als der Festabend im

Biedbof nahmen elaen achOnen atimmnngaYollen Verlauf, nicht minder, dank den
thenna Uebenawardigen and gaatfrenndlieben Entgegenkommen dea altefarwOr-

digen Stiftee Kloatemenbnrg, der am sweiten Tage (26. Hai) dorthin Teraaataltete

Aasflug.

Unmittelbar vor der Festversammlnnir war die ordentliche Hauptversammlung

abgehalten worden, nach <ieren Wal!lf'r<r''biiiBse der Ansschuü folgende Zusammen-

setzung aufwies: Hofrat Dr. t. Karabacek Obmauu; Kegierungsrat Dr. Haas

elfter, Bibliothekar Laaehitser iweiter Voratand-StellTertieterj Dr. Donabanm
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«rster, Dr. Donbliw mitor Sehriftffihrer; Dr. Himmelb&tti Kiniir, lud 4ie

Herren : Dr. Crüwell, Dr. Egger v. Möllwald, Dr. Eicbler. Dr. G^M, F. Dr. HflbL

Dr. Korzeniowski, Dr. Matoach, Dr. Tille, Dr. Weisz Beisitzer.

Leider entriß uns wenige Monate darnach der Tod ]i]«"tzlich nnseren lieben

Kollegen Dr. Weisz. Was er für sein Amt, was er für utl^eren Verein bedeutete,

ist in den ^Mitteilungen" und in der VereiosversaminiaDg vom 1. Dezember 1906

Ton berufener Seite dargelegt worden. Hier, in der JiIumntndsefaAn, erflbrigt oni

nur, dankbar a«i&er Yerdienate nm nnaere Sacha und aeinar trenan ond aifrifaa

Uitarbait sa gedanken. Wir walleo ihm «in ahrendaa Andankan bawahran.

Anch aonat bnbm 'wir Tarlnata dnrefa den Tod n Tariaiebnen. Ea atnrb

unser Ehrenmitglied Gcheimrat Dr. Rittar T. Härtel, der bei der (irändang des

Vereines Pate ^rstaiuiiMi und der dessen fi^ter 01>mniin hätto werden sollpn.

ferner Uiiiveisitatsprot'es.sor I>r. Haius v. Zwiediuek, der in den ersten Jahreu des

Vereintibestaudt'B Mitglied unseres Ausschusses gewesen war, Herr Artur L. Jelliuek,

Herr Dr. Neubauer.

Die Zahl unserer Mitglieder beträgt derzeit 142 (133 ordentliche, 7 anter-

atfitsande nnd 2 Ehrenmitglieder).

Übergehend auf die üntamabmangan dea Vareinaa» dttifan wir mit Ba-

firiedignng konatatiaren, dafi lusere «Hittailnngan* (deren Sehriffleitiing atcii

heuer Herr Dr. Crtlwell beaorgte) ihren Platz als Zentralorgan des österreichische!!

Bibliotliekswesens behauptet und im In- und Auslände jene Beachtung finden,

die ihnen gebflhrt. Daß von einem finanziellen Reinerträge, ja auch tiur von der

Deckung der Kosten durch Mit<»liederbeitriLge und Abonnement«! weder heute

iiocb in Zukunft die Rede sein kann, versteht sich wohl von selbst und gilt ja

Mtth nicht nnr von nnaeren uMittailungen". Wir werden immer anf 8nbTenti<»en

ungewiaiaa aein nnd da ist ea nnaere Pflicht, allen jenen, die nna aoldia ge-

währten, in erster Lioie aber der Oaterrcichischen ünterrichtsverwaltnng ta

danken, dafi sie die Ausgestaltung unseres VcreinBorganea ermöglichte.

Von den verschiedenen Fachfragen, die den Verein beschäftigten, Ist eine

sehr wio1itit,'e vorhiufig ganz in den Hintergrund getreten: die Auflösung des

Abgec rdiit teiiiiauses hat die Beratung des neuen Preß^'esetzes unterbroclien —
Wühl auf lungere Zeit, so dali auch in der für die Bibliuihek so wichtigen Frage

der Pflichtexemplare Torlfiuüg keine Änderung eintritt

Dagegen wurden veraehtedene Fragen daa Staadealntaraaaaa im Aniaehnua

and in Dlsknasionsabenden beraten. Ein Antrag, für die Bibliothaka-Praktikaatea

die Erreichung der höchsten Adjutenstufe (2400) zu verlangen, warde in der

Weise abgeändert, dali jene Pniktikanten, welche eine fünt- oder raehrjÄhrige

Dienstzeit aufzuweisen haben, provisorisch zu Amanuensen ernannt werden mOgeo.

Die betreifende Eingabe ist toui Ausschusse bereits dem k. k. Ministerium für

Knltna nnd Untarriidit nntarbreilat worden, desgleichen eine (ebanfalls auf dem

Beachloaae einer Vereinaveraammlnng benitoende) Eingabe am Anreehning der

aeinerzaitigen Yolontftrdienatjahre fllr alle jene, die mit ToUer Qoaliflkatios in

den Bibliotheksdienst getreten sind.

Zu eingehenden I>ibatten fährten die selir weit au 'streifenden Anträge

Herrn Dr. Schuborts. b< tretfend eine vollkommene Neuordnung des gesamten

i'ersonalstatua im staatiicnen Bibliotheksdieaste. Die Antrüge Dr. Schuberts

wurden dem Beaehlnaaa der betreffenden Versammlung gemäß in den „Mitf
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Teiöffentlidit, damit auch den Mitgliedein in der Provinz Gelegenh ir gegeben

werde, sich darüber ansznsnrec)i<>ii, doch ist bisher keine Acfwnrt tinE^Hlaiii^t.

Auch der Antrair l>r. v. Sternecks auf Sciiaffang einer Klasse von „Mittel-

beamten" im Bibliotheksdienste gab zu eingelienden Diskassionea Anlaß. Sie

werden hierüber beute noch besonderen Bericht erhalten.

Ein Antrag Dr. Fninkfarteri anf Wabl einet Komiteet, du mit der Auf-

gabe SQ betxaiien wlre, tu untennchen, ob eine Hebung des internen Tereine-

lebens nicbt durch eine zweckentsprechende Änderung der Statuten zu erzielen

wäre, fand eingehende and anregende Besprechung, wurde aber sehliefilich ab*

gelehnt.

Endlich fand am 21. Mai d. J. eine \ ortrags^Versuninilung statt, vvelciier auch

der kgl. schwedische Gesandte beiwohnte and in der Herr Kudtos Dt. r. Lenk eine

sehr eingehende Daretellung des schwedischen Bibliothekswesens gab. Wir danken

hier dem Herrn Vortragenden, wie auch allen jenen Herren, die dun^ die StsUug
Ton Anträgen und Aufrollen interessanter Fragen des Bibliotheksdienstes dem
Vereine Gelegenheit gegeben liaben, za ihren Stelluncj lU nehmen nnd richten

zum J>clilu8se au alle unsere Mitglieder die Bitte, dem Vereine ihr Interesse in

möglichst ausgedehntem Maße zuzuwenden and dadurch auch die Interessen nicht

nur des Vereines, sondern auch des Bibliothekswesens kr&ftig sn fordern.

Dem Rechensebaftsbericht dea SchriftüUirers folgten die Berichte des

Kasitera Dr. fiinmelbanr und der schrifllich Torliegende Bericht der JUssen-

xevisoren. Nachdem sftratlichen Berichten Kntlastang erteilt wurde, erfolgte die

Neuwahl des Aussclmsses, wobei Biblioihekar Giulig und Dr. Ebert das

Skrutininm leiteten. Das Ergebnis bestand in der Wiederwahl Dr. D o n a-

bau m 8, Professor Or. Gey er B, Dr. ü i m m e 1 b a u r s und Dr. Ii 11 es und

in der Neuwahl Dr. v. S t r a s t i 1 s. 2n Kasssft-Bavisoren wurden fibienmitglied

BegiervQgsrat Meyer nnd Dr. Brotanek gewihH Oer in den beiden letsten

TereinsTersammlnngen besprochene Antrag Dr. t. Sterne oks auf Schaffung eines

Kanzleipersonals im Bibliotbeksdienst wurde dem Ausschuß-jVntrage entsprechend

abgelehnt. Ein schriftlich eingebrachter Antrag Dr. Eichlers, der den Verein

aufforderte, die Teilnahme Österreichs an dem geplanten Ciesanitkataloge der

Wiegendrucke anzuregen, wurde dem Ausschuß zur Berichterütattung zugewiesen.

Einige Anträge Dr. t. Stern ecke, die lieh mit den hygienischen ZnaOnden

in Bibliotheken, mit der Stellung des Ausiehvises im Venin und mit der Yer-

schleppnng Ton Antrlgen befisOten — Antrige, die sehliefilich in einer Auf-

forderug snm Beschlufi eines Mifibilligungsvotums gegen den Ausschuß gipfelten

— wurden nach längerer, teilweise mit erfreulichem Temperament geführter

Debatte mit großer Hehrheit abgelehnt.

PERSONAL-NACHRICHTEN.
An der üniTetaitats-Bibliothek in Wien wurden der Amaanensis Dr. Michael

Holtmann ad personam tum Skriptor, der im Dienste dee Istitnto Anstriaeo

di ütudi storici in Rom beurlaubte mit dem Titel eines Professors bekleidete

Praktikant Dr. Heinrirh Pogatscher zum Amanoensis extra statum und der

Mathematiker Dr. Johann H r z a n zum Praktikanten ernannt. — Au der Uui-

TersitätS'Bibliothek in Czernowitz wurde der Praktikant Dr. Maximilian üakmann
mm Amanuensis ernannt- In der Bibliothek des Reichsrates worden die Adjunkten
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Dr. Johann Ladislaus M e r k 1 a s und Dr. Karl Kenner in die VIII. RangkUsse

befördert und der Historiker Dr. G u t ra e n s r h als Volontär bestellt : derselben

Bibliothek wurde der KoDzipist der Bibliothek dea Ministeriums des Innern

Dr. £rnst Ritter t. F r i f c h während des Urlanbes des zum Reichsratt-

abgttordneteD gewlblteo Dr. Beim er sor DitDstteiitoog zageiri«MO, — Aa

der Bibliotliek der Tecbaitehen Heehtchnle in Wien wnide der Ingenieur des

Patentimtee Frans Sedlak um Amanaenm ernannt

VERMISCHTE NACHRICHTEN.
Der Torstand des ebemisetaen Laboratoriams des Militlr-8anitito«Komite«s.

Oeneralstabsarst Professor Dr. Florian Kratschmer, hatte sich im Obeisften

Sanitätsrate über die Frage der Durchführbarkeit und oblijratoü'srhpn Kinffibrnng

ih'T }' ii 0 h e r d e s i n f e k t i o n bei allen öffentlichen Bibliutheken b( hwfs Be-

kitiiipli.ng der Infektionskrankheiten, insbesondere der Tuberkulose, in äuüe:n.

In den Geßngnis-Bibliothekcn ist — zur Verhütung der TaberkalosenTerbreitung

— diese obUgatorisebe Bodierdesinfektion doreb Jnatisministerial-Erlafi schon

eingefObrt. Profesior Dr. Kratscbmer bat nun im Laboratoiinm des Militlr-

Sanitäts-Koniitees den Regimentsarzt Dr. Erhard Glaser damit beanftragt.

Versuche über die Bflcherdesinfektion nnd deren Wirknn^en dnrcbrufnhreD. auf

<jruiid dereü detii Obersten Sanitiitsrate konkrete \ orschlä^'e zu eistattfu wären

l.'ejjinieiitsarzt Dr. Glaser i.st nun auf Grund der nunniehr beeudeteu üater-

suchuiigeu zu folgenden Resultaten gelangt, die dem Obersten iSanitütsrat Tor.

gelegt worden: «Die obligatorische EiniilhntDg der BScberdesinfektion ist bei

allen Offentlicben nnd Anstaltsbibliotheken vor ihrer Wiederaosleibnng, be-

ziehungsweise Wiedereinreihnng in die Bibliothek unbedingt geboten. Die Krank-

heiten, nach denen desinfiziert werden soll, und die Art der Desinfektion wären

durch N'eror inuni^en zu regeln. In geschlossenen .\nstalten (Gefängnissen. Inter-

naten) braucht die Desinfektion der Bücher nur nach der Benützun-,' durch einen

au einer Infektiooskrankheit Leidenden zu geschehen, an allen Leih- und öffent-

Uchen Bibliotheken hat dieselbe vor jeder Wiedereinrethang in die Bibliothek

so erfolgen, wenigstens ioeolsDge nicht durch eine geregelte Anseigepflicht,

Bekanntgabe jedes einzelnen Falles an die Bibliotheken ond gentne EridcttS-

fOhrung daselbst eine sichere Kontrolle gewährleistet oder gesetzlich festgelegt

ist. daß von Iiifektionskrank« n od^r infektioi:>kraiik \'erdächtigen benätzte Bücher

nur in desinfiriertem Zustande an Bibliotheken abgeführt werden dürfen. Eine

wirksame Desinfektion der Bücher läßt sich praktisch durchführen, StrOmender

Wasserdainpf bei 100 Grad nnd strOmender Formaldehjdwasserdampf bei 80 Grad

sind in ihrer Wirkung gleichmäOig geeignet» den strengsten Anforderungen tu

genügen ond Sporen abzutöten. Ihre Verwendung hat bei allen Öffentlichen und
Leihbibliotheken, die einem nicht kontrollierbaren Leserkreis unterliegen. Platz

zu greifen. Bei der Wahl des strunienden Wasserdanipfes als Desinfektionsmittel

wären die Bücher durch Benützung eines der gemaohtea \ orschhige bieia

tauglich zn machen, was iosbefondere in den unter staatlicutr Aufsicht stehenden

Anstalten ja einfach dekretiert werden kann. Eine einstfindige Desinfektion ist

bei beiden ffir alle Fftlle auireichend. In geschlossenen Anstalten (Geangnissen,

Digitized by Google



143 —

InteroAteii), wo nnr die Banfltser der Bibliothek mit bestinintea und immer
ItontroIIierbaron KnwkheiteB in Betracht Iconmen, kvan man eieh mit einem
einfachen Verfahren xafrieden geben. Hiezo eignet sich besonders eine dnrcb

Verdunsten Ton Formalinlösung bei 100 Grad erzeugte lieiße Formalinluft von

einer relativen Feuchtigkeit von über 60 Prozent in einer viertelstiiudigen Ein-

wirkung, litichtr erleiden bei keiner der angeführten Methoden einen nennens*

weiten Behaden.'*

Diaeer Bericht bedarf im Interesse aller Bibliotheken mit alten und kost-

bumi BMtftnden noch dringend einer Erglnsnng. Es gibt Bfteher, die einen groBen

Behndon orleideB, wenn sie .tteinen nennenewerten Schaden* erleiden, nnd wai
Gefftngnisbibliotheken recht lat, dflrfte kanm fiberall billig eiacheinen. Die Vor-
schläge Dir. Boll es, von denen es in der letzten Zeit ganz still geworden ist,

dürften auch in der Frage der DeRinfektion den etwas summarischen Vorsclilägen

Dr. Glasers vorzuziehen sein, — Im niederüeterrfichiscbtMi Landtag; brachte

übrigens Dr. v. Baechle einen Autrag auf Zwangsdesinlektiou der Büciier in

Öffentlichen Bibliotheken ein.

Die BemerkoDg, die leb im 10. Bande S. 160 f. über die von der Parlier

Bibliothek herantgegebene Sammlang Ton Handecbriften-Beprodoktionen gemacht
habe, hat seither dorch eine Notiz in der Bibliothbqne de Fdcole dea chartes

LXVII (1906i 593 und buchhändlerische Prospekte ihre Bestätigung gefunden.

Da sich die Behandlung dieser Sammlung im Jahrosheritht für die klassischen

Altertomsw. CXXXV, S. 22. Nr. 32 bei der Korrektur nicht ganz entsprechend

umgestalten ließ, mOcbte ich hier darlegen, wie die bibliographische Ungeunuig-

keit fort nnd fort Terwirrang anrichtet

An lat Handichriften werden außer dem von mir genannten der Pa-

teanna dea Livini (als Band 1—8), die Bilder dei Teientkodex 7889(7) in

der Bibliotbeqne de Tdeole dee cbartee Tcneiehnet, im Prospekt (der den Geeamt-

titel: lieproductiona r^dnites bringt) mit dem Zusatz : sous presse. Die Sanimlong

von Taksimilien aus den ausgestellten Handschriften fuhrt in der IHbliotlieque

die Nummer 19, im Prospekt aber 20, da als Nummer 4 der Codex I heodosiunus

(Par. 9643), eingeschoben ist. Mit diesen Notizen und Prospekten hangt es wohl

«neammen, dsß im Zentralblatt für Bibliothekweaen ZZIV, 885 das Bindeben

19 oder 80 (das eigentlich die Nr. 1 tragen sollte) nnd der Psalter liodwtgs des

Heiligen (Par. 10525), mit der eingeklammerten Jahresiahl (1907) Teneiehnet

werden. Bei der nachträglichen Nnmeriernng ist auch nicht beachtet

worden, daß die Vorrede zu Giegoir von Tours (4 oder 5i ausdrücklich auf die

Aiithologia Salmasiana (5 oder 6) als vorher in derselben Sammlung erschienen

verweist

Yielleiebt konnten an die Intereseenten so den schon erschienenen Binden»

Titelbluter mit Gesamttitel, deinitiver Band- und Jahressahl nachgeliefert werden.

Beptodnktaonen im Torkleinerten Uafistab sind auch von Miniaturen des

Britischen Museums erschienen (British Museum, Reproductiuns from lUumiuated

JUnuscripts. 2 Serien ä 50 Tafeln mit von G. F. Warner pezeiclineter Vorrede;

ergleicbe die Inhaltsaugabe: Bibliotbeque de l'ecole des chatte» LXVIII 239).

Wilhelm Weinberger.
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An der Bibliothek der Wiener teelmiichenHoehsehnle «vrl»

ein In^enieoT zum Amanuensis ernannt. Dil Auffallende an dieser Ernennaep

besteht lediglich darin, daß der Beamte seine Vorbil<lnn? nicht im Biblioth^ks-

dit'jist. sondern im Patentamt erhielt. Im Interesse itner zahlreicliPii Bibliüthek»-

Traktikanten, die ihre Eignung zur Bekleidung der IX. Rungskiasse der Bibliotbeks-

beftmten doreb eine fOnf bit teehi Jthre wihrende Avteseit imBibliotbekt»
dienet naebsiiireieefli haben, kenn der Wtinteh nieht nntefdrftekt werden, dtfi in

Znknnft auch Techniker ihre Beffthigong nni Bibliothekar dnreh ein« «nteprtebend

lange YorbereitQttg in» Bibliothekedienst tu erbringen haben.

Die preußische Unterriclitsverwaltniig hat einen alten und ürinjr-'n iea

Wunsch der Bibliothekare erfüllt. Seit 1. Juli d. J. ist ein aas Facbmiunera

znsammengetetiter Btirat fflr Biblietbekeangei egenh^itta in

Berlin eingeeetat, dem die Vorstinde der bedentendaten prenBiacben Bibliotiieken

angehören. Ober aeine Agenden gibt der betreffende Erlaß (abgedroekt im „Zentral-'

blatt rar Bibliothekswesen" XXIV. 327 if.) AufscbluB : Alle an den Minister

firerichteten AntrSge und Pdicbte >ler slaatlichen Bibliothf-ken sin-i durch Ver-

mittlung dos Beirates für Bibliotheksano^elepenheiten vorzulegen, ebeiiso wie die

V erlügungen dfs Ministers durch Vermitteiung des Beirates weitergegebeu werden.

— Dem Beirat etebt es frei, dem Minlaier ans eigenem Antrieb Toraehliga im Inter-

eiae der Bibliotheken an nnterbreiten. — Zn den Obliegenheiten dea Voraitiendcn

dea Beirates gehOrt es, atch Ober die Verhältnisse der einselnen Bibliotheken m
Ort und Stelle za anterrichten. Bei seinen Informationen andere Mitglieder daa

Beiräte;- hinzii/nTieheii, ist ihm unbenommen. — Der Beirat regelt seinen

( ieschäftisgung (luith eine Geschäftsordnung, die der (ienehniigung des Ministers

zu unterbreiten ist. Darin ist Torzusehen, welche Geschälte der Vorsitzende

eelbitAndig sn «iledigen befugt ist nnd welehe er dem Bairat inr Kenntnia and
Beaehlnfifaasang vortnlegen hat. — Der Miniatar wird eich in dem Beirmt dnrcb

ebnen atftndigen Kommiaair Toitreten laaaen.

Die Bedaktion Terdankt Dr. Frtiberm MItia die Kenntnia eben
Aufsatzes: «Die Bächerei des Waidhofner Stadtrichtere Balthaiar
Schraid", der in der „Waidhofener Zeitung" ersctiienen ist. Der Verfasser

Kdmund Frieß bespricht das eines bescheidenen Interesses nicht entbehrende

Bücberinrentar aus dem Nachlaß B. S c h m i d s, der 1586 bis I7I2 Tiermal das

Amt eines Stadtrichters von Waidhofen an der Ybbs bekleidete. Leider weift

Priefi Aber daa ohne Zweifel wertvollata Bnch dea Biehtera: .Arczoeypaaeb

oder Hanaa-Apotheak, gedrnekbt an Khflnigaperg in Prenflen* uiehta niheiaa

mitzuteilen. Das Inventar rührt Ton dem Stadtaehraiber Ifelehior La aar her
nnd nmfaitte 24 Bücher.

MMmnItakn MaMu«»! Ar O. «• C » • w «i t. Dtat* it. iktp» *«ra. J. WalltekMMw,
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MITTEILUNGEN
des

Österr« Vereins für Bibliothekswesen.

ZI. Jahrgang. Oktolier-Doi0Bber 1907. Nr. 4.

Donenieo Vallarsi's Hieronymns-AosgabeD«

Eine bibliograpliiicha Studie.

I.

Wir lind gewölmt» in der sweiten Auflage eines Werkes tngleidi

eine Terbeeaerle and Temelirte Aaagabe ta sehen, besonders wenn diea

anadrficUieh aaf dem Titelblatte oder in der T<Mnrede Tsraierlct ist Ba

wird Toraasgesetat, daH es ein Bedflrfins des lesenden PahlOtams ist, weldiaa

das Erscheinen der neaen Aaflage bedingt. Dieselbe Voraassetaang glanbe

ich auch bei der sogenannten yenetianisehen Aasgabe der Schriften des

herrorragendsten lateinischen KirehenTatera 8. Easebias Hioronymas

Sophronius Stridonensis, in X Binden mit der Ttdgata im XI. Bande als

der sweiten, von demselben Heraasgeber Domenieo Yallarai besorgten and

aof dem Titolblatto als erweitert benannten Aaflage gegenflber der ersten

sogenannten Teroneaer^) geltend machen zo können.

Jeder, der Oelegenheit hatte, die leiste, Tor der Veroneser Ansgabo

das Ysllarsi erschianene Qesamteasgabe des Joannea Martianaeas (Paris,

1698—1706, 5 Foliobftnde) mit der Veroneser m Teigleiehen, wird top-

stehen, dal diese mit vieler Mflhe and laBersier Sorgfalt sasammengesteUte

nnd darch Heransiehnng noch nicht edierter and aneehter SehrUfcea des

Hieronymas erweiterte Aasgabe binnen dreißig Ja' ren vergriffen werden

konnte. Es ist ein Umstand von nebensächlicher Bedeutung, daß die

Veroneser Ausgabe des Vallarsi in manchen Äußerlichkeiten der des

Joatmes Martianaeus wenn auch uioht gleichkommt, so doch ähnlich ist,

so /:uiii Beispiel in der Größe, in der Verteilung des Textes nach Kolumnen

nnd den Fußnoten. ^) Freilich ist das Papier der Pariser Auj.gabe dichter

und der Druck und die Ausstattung in jeder Hinsicht monumental zu nennen.

Daß der Herausgeber der Veroneser die Papierfläche mehr auszu-

nützen verstand, als jeuer der Pariser Ausgabe, beweist jener Umstand, daA

>) Vergl. ZöeUer, 0., Hieronymiie. Gotha 18t5. Seite 4 ZOcfcler neaat dlO'

Valtani'iche Ausgabe epoebemaehend.

*) 2iAheree darüber siehe ZOekler, a. a. 0. Seite 6 fi:
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bei der fast gleichen Höhe in der Veroneser 72 Zeilen gegenüber 67 Zeilen

in der Pariser ihren Pldti gefunden haben. Domeuico Vallarsi hatte, ab-

gesehen von seiner großen Muhe und von seinem bewunderung8würdii,'en

Fleiße als Herautigrbcr allerdings an dem großen Literaturfreund Papst

Clemens XII. — hochverdient um die Justizpflege in Rom, um die Ver-

schönerung der Stadt durch Neubauten und Ankauf bedeutender Kunst-

werke — und in dem Marc he se Scipio Maffei'^) besondere F<'>rd»^r*'r.

Vallarsi erwähnt in dem Zueignungsschreiben im I. Bande, daß er auf

direkten Wunsch und über Auftrag des genannten Papstes di*' nfiie Aus-

gabe besorcrt hatte, der ihm die in der Vaticana vorhandenen Scbrüten

und andere Subsulit ii zur Verfügung gestellt hatte.

Ohne die Mängel und Lücken der Pariser Auserabe bloßzustelb'n,

spricht Vallarsi über die Notwendigkeit einer neuen Ausg-abe der Schriften

des S. Hieronymus in der Praefatio Generalis zum I. Bande, pag. II

unter den Schlagworten: „Novae editionis necessitas'' und ,,Quibus de

eansis novam editionem aggrediamar/' ^) Er Üaßte den Plan, alle Werke,

aii€h die apokryphen des Hieronymus ia ein Corpus zu bringen.

Wie Vallarsi die Schriften des Hieronymus in den X Bänden ge-

ordnet hat, darüber äußert er sich selbst [Praefatio Generalis I. Band,

p. XXIX 34] unter den Schlagworten „Opernm partitio'*^). Wenn also dift

Absicht des Vallarsi bei der Heraasgabe der Werke des Hieronymiis

eine lobeosweite, die Arbeit eine nmfangreiolie und ftoßerst sorgflütige, die

DnrdifOhrang eine fibersicbtiidie zn nennen ist» was allee Ton der sebrift-

stellerisehen Tätigkeit des groBen Kirchenvaters dem Leser ein geoanee

Büd m Terschaffen venoagt so moB man sieh andererseits wnndem, daB

derselbe Heransgeber die «weite Aosgabe seines Wefkee Banden anTertrant

bat» die tatsftdilioh nicht danach waren, sunen Böhm xu filrdem. Denn daS

er selbst seine fleißige nnd bewihrte Hand dabei hatte, ist sehr nt bezweifeln.

Bin Tb., Daa antike Buchwesen in seinem Verhältnis zar Literatur,

Berlin, W. Herz, 1882. Seite 106 nennt diese Aasgabe »deu Text von ValUrsi-

Ilafley (ed. Beoediet«).

*) »Cttm alt enim atilo in primis et eommodnm, scripta penet se habere

omnia simnl coUecta, qaae ab uno codemqae Aaetere, profeeta sant, raalta e

contrario in Hieronyinianis deaiderantur, caque omnium fere praestantissima,

quae et aliis iisqae diversi in&tituti libris rt'petere non sioe giavi teiuporit

jaetura, et comparare non sire magnis iaipensis necesse ait*

Und p. XXIX 84. Qoidqaid HieroDymianaram scriptionam oorradere

petninni in Deeem e nobis ita diitritntan est Tomoe, nt arganeateran ae

lenun qaae traetant ratio potitsinram haberetar, atqne aale ad aetenun leetoren

qaoddammovo alltceret.

') »Prior Tomas continet Epistolas, alter Tractatus, sive iibellos, qaibas

pecaliare argameninm et certa materteei quaequanqae taadem illa lit sed
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Schon beim flüchtigen Vergleiche fallt die Ansstattnng der

venetianischen Ausgabe an Papier und Druck, überhaupt an typographischer

Exaktheit gegenüber der Veroneser bedeutend ab.*) Über die inneren

Mängel zu sprechen, werden wir noch genug Gelegenheit haben. Hier

mOge es nur eiwähnt werden, daß nach einer genauen Vergleichunpr und

Prüfung der Venetiiuia man sich der Überzeugung nicht erwehren kann,

sie wurde entschiedf^n nach dem Prinzip : „billig und schlecht" besorgt.

Das Papier ist dünner und ungleichmäJig gegossen, so daß manche

Stellen durchscheinend sind. Bei der großen Ansnüt/ung des Kaomes ist

der Druck der Venetiana bedeutend kleiner, h&nfig nachlässig, in den

griechischen Stellen und bei Ziffern nicht selten verdruckt und schwer

leserlich. Denn, während in der Veroneser auf 50 cm Höhe zu 27*4 cm
Breite 72 Zeilen gedruckt sind, sind in der venetianischen Ausgabe

61 Zeilen auf einer Flftche Ton 28 cm Hohe und 21 cm Breite gedmckt

Auch in dem freien Baume sieht es in beiden Anagsben Tersdiieden ans«

In der Yeroneser betrigt er oben 3*5 em, nnten 6-3 cm, zor Binband-

leike hin 4 cm» rar SshnitiBeite 6*5 cm. Dagegen in der Venetiana betrigt

der freie Banm oben 2 cm» unten 8 cm, rar Einbandseite hin 8'4 cm, rar

Scimittseite 8*5 cm.

Ans dieser Zusammenstellong wurd Uar» daB die Veroneser ein

Tomehmeres Aussehen und bedevitead geflOIigeres Anftere hat» als die

Venetiana. Betrachten wur zunächst dasÄoBere. Im Vergleidie mit der

Veroneser ist die Venetiana handlicher nnd scheint deshalb auch für weitere

Kreise bestimmt su sein. Sie hat nlmlich die Form und den Umfimg ?on

Gr. 4^-An«gaben» welche in Jener Zeit für das lesende Publikom handlicher

waren als die in GroB-Folio gehaltenen Bficher» wie «• B. die bekannten

Joannes Caspar Sehroeder'schen Ausgaben der Tragödien des

8eneea u. a. Aus folgender Znsammenstellung mOgen die IMmensionen

praecipae contra Haereticos sobjecta est. Tertios in Sanctam Scriptaram priroam

doo8 qaasi Apparattie, tom ipsoe Commentarios ad Canticoni usqae Canticoram

•xhibet. jProphetas explauant scqueDiei duo Sextus novi Testameati nobilissiiDM

pettee. Septinmin eiplet EoiebiaiiiGhroniciLatinaiiiteipretatioacMpplemeotam:

OctaTUB, et Nofum Hebraica Veritas dte Hebraei Gaaonie Seriptaranm Latiaa

itldem translatio. tum qoae e Graecis Yeteris Tettamenti conTertit. et Neri

Graece reddidit fidei. Deniqae nltimo damna, qaae Hieronjmiano qaidem se

titulo venditaDt, sed alterius sunt sive certi Auctoris, sive incerti, qaae ia

H. Patrif familiam tamqaam TerDÜem sobolem admisimaa, ne si penitaa repa-

liaaemas, «ine teste vagari, atque ioterire necene enet.

•) Mit all ihren lUagehi and Fehlem hatte Abbd Wgne die Veaetiaaa

als eiaiige Groadlage aelner Augabe der Werke des Bieronymas geBommen. Er

oDterzog sich nicht eumal der Mühe» diese mit derVeroneaer n kollationieren,

VergL ZOcUer, a. a. 0^ Seite 8.

!•
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entnommen werüeu. Zum Vergleiche ziehen wir aacii die Pariser Aas-

gabe heran.

AugAbe

Det Bachei 1

Dm Dn^at'') 1

per «rtenmiiii Der Kolonnen

Hohe
1
Bnitol Hohe 1 Breite Hdhe {Breite

in cm jj in eiM in CM

Pariser 60 96 81-5 19 882 9-2

enmeMr 87-4 99 16*6 29 7-9

Veneüauiäciit-1» 21 22 15
1

22 63

Der fertikale froigelaBsene Abstand swiscfaeo den beiden Kolumnen

betrftgt in der Yeroneser Ausgabe 1 an, in der Venetiana 5 mm. Die

per exiensnm bedmckten Seiten sind einzeln mit rOmiscben Ziffern paginiert;

die Xolnranen dagegen sind jede fUr sieb mit araUscben Ziffern bo-

seichnet. IHe Anmerkongen werden in beiden Ansgaben anf tweifiidie

Weise angebracht 1. Die Fnfinoten, die in der Yeroneser darchgehmds

mit kleinen Bachstaben, jedoch nicht über ,,1" ausgehend bezogen werden;

in der Vent'tiiia wird derselbe Vorgang beobachtet; dabei werden die

wenigen neu hinzutr* ttiiden FuUnuteii, die sich in d*-r Yeroneser nicht

vorfinden, gewoiinlicli ab« r aus einem der Anhänge herangezogen werden,

mit (1), (2), (3), be/.eiclinet. 2. Die Noten in margine. In diese werden

die aus der heiligen Schrift oder aus einem Autor in den Text aufge-

nommenen Stelleu bezeichnet. Auch werden häulig andere Lesarten mit

vorausgeschicktem ,.al*', ganz kurze Inhaltsangaben. Glossen und sonstige

bündige Bemerkungen angeführt. Auf jeder Seite oben ist der Tit<^l des

auf dieser Seite Enthaltenen angegeben. Was aber ganz besonder? autfailt,

ist, daß ein Verzeichnis der Druckfehler, die doch bei diesem I mfange

des uiiL'f'heueren Werkes sozusagen natürliche Eventualitäten sind, sich

bloß im 4, Bande der Veroneser Ausgabe, pag. ir>. vorfindet. Doch ist

dieses Verzeichnis bei weitem nicht vollständig; denn es finden sich in

diesem Bande Fehler, von denen es Wunder nehmen muß, daß sie

in diesem Verzeichnisse nicht ersichtlich gemacht wurden. Diese in

beiden Ausgaben vorkommenden Druckfehler wollen wir znnftchst be^

sprechen. Wir können sie in drei Kategorion einteilen, and zwar: 1. Die

Der Dmek ist nanentUA in swei&eher Weise feiteilt; in den Tor-

reden lauft er Ober die gante Seite, sonst doppelspeltig in sirei Kolmnnen saf

jeder Seite.
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dea beiden Ausgaben gemeineaiieD. 2. Die bloß in der VeroiieBer Ausgabe

Torkommenden, und endlidi 8. die in der Veoetiana sick TOiÜndenden.

Bs wftre doeh ta weKiaiiflg, alle FeUer der genannten Arten hier

annHiliFen; icb will mieh darauf beechrflnkeD, die am scbiiftten in die

Augen fallenden zneammenzostellen.

Oseraowita, 'm Desember 1907. Dr. OnataT Leibiinger.

(Wird fortffeMUi.)

Biie SanoilaBg Y%n EinbUUdraekeB.

Von den Erzengniaaen der Dniekerpreeae ist kamn etwas von dem

Zahn der Zeit so hart behandelt nnd mitgenommen worden als der lünblatt-

dmek. Bfleher, von den kiansten Fonnate nnd dem geringsten Umfange

wurden der Naehwelt überliefert, wenn sie nnr den sehntaenden Bachdeekel

erbalteB haben. Die Elnblattdraeke, die teils wegen ihrer Qr60e, teils aneh

w^BD des kleinen Ümfanges far den Einband nicht paßten, bat das Schicksal

der Alltagsliteratar ereilt, obwohl dieselben gewöhnlich feierliche and fest-

liche Momente des Lebens verherrlichton. Nur dann, wenn sie von der

Hand eines Liebhabers gesammelt auf unzugänglichen Orten niedergelegt

odt;r vielleicht unter wenig gebrauchte archi\ aliscbe Bestände verworfen

worden waren, konnten sie auch aui die Nachkooimenschalt übergehen und

als Beweis des intensiven geistigen Lebens einzelner Städte dienen. Die

alten Literaten und Dichter haben im XVL Jahrhundert kaum eine Ge-

legenheit unbenutzt gelassen, sie mit ihren gekünstelten Versen zu ver-

herrlichen.

Von Frag haben wir derartige Sammlungen in der Prager Bibliothek,

die nicht nur fär die Biographien wertvoll sind, sondern znr Darstellung

des geistigen Lebens vielfach beitragen. Gewiß wird dies auch von anderen

Städten Europas, wo sich Centra des geistigen Lebens bildeten, gesagt

werden können.

Im Laufe der Zeit haben wir eine Anzahl von Einblattdrucken ge-

sammelt, denen wohl in höherem Qrade als den sogenannten »Fliegenden

Blättern" wissenschaftlicher Wert zugesiNTOChen werden kann. Wir machen

da den Anfang mit deren VerOffentüchnng in der Hoffnung, dafi wir Nach*

ahmer finden werden. Die einzelnen Blätter haben wir in chronologische

Ordnung gebracht und einemjedem die Höhe und Breite des Blattes beigefügt.

1. Adamna Stainapergerna, BaTams, lU. a Ser. d. d. Mathias

irahidncis etc. nobilinm pnerorum praeceptor.

Carmen. In nalalem refeieodi» doctrina st pietate caeteriaqne virtutum

emamentis praestantia im, domini Vitalis Ammon, lyrolensis, apnd d.
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Stepbannnm TienDU presbyieri. Vieimae Ansiriae. Stephanns Crooxer.1582.

42 ai»;82'5 cm.

2. IianreniinB Albertus, U. J. doetor et preebyter.

Ecbo. Conacripta a . . . . eat auperioribuB tenporibiu aegrotanti et

ariU de rebus cogitanti ac qiiaereiiti, am doctomm bomiDimi eonreraatioiie

toDC destitDeretar, eztrema IngeminaDS resonabat in a«re 4sarmen coBctaqne

reddebat sonitn leTolnbiliB Bebe. (Vieonae Anstriae) s. t. 1585. 81-5 cm/

48 cm.

3. Christophonis F r 1 i c b. Ambstetteiisis Aostriacus.

Xeninm reticulatum divo Badolpho II , Dei ^ratia Romanornm invic-

tissimo ... pro felici novi anni aaspicio. Pragae. Tjpis Schamanianis. s. a.

81 cm/1 9-8 cvi.

4. Balla de la sancta crnzada eoncedida y mandada pablicar per

meetro saneto padre Sixto Y. en los rejnos de Espana. 1588.

8. t. c a. 41 '5 aN/dO*45 cm.

5. Jnstiiüaoaa MOrderaa, Spirensis.

MsXoffoXiOi Sovi2So{L6vig ad darisaimam doctiBBimmnqiie finii

domininn Laarentinm DaDnemm, sab. . . D. Hatb. BntzUno, JUDoetore et

profeasore ia Ttibingeosi aoeademia doctnrae honorem capientein 1592

consciipta.

Tabiogae. Oeorgias Qmppeiibacbiiis. 1592. 41 m/88*8 em.

6. Georgnis Dubovski, Paiinoniu.s, sacrae theologiae studiosns.

Accrnsticliis gratnlatoria in luitalem diom magnifici, generosi reruiniinp

muilaium peritissinii vin, domii]i Sebastiaiii Westemaccher, domini in Grus^ai

et Neydeckerliof, S. C. M. consiliarii et per Austiiam intimi secretarii.

Vieima« Austriae. Leoiihardus Formira. 1592. 58*8 cn»/44 cm.

7. M. Joannes Chnnradus Ru melius, Nehrlingensis.

Ode adscripta ordinato et conditione et virtnte viro D. Andreae

Wemero, tom ad pillenm ob optuDamm artiam Hypatavio Martino Crosio

Tocaretnr in accademia Teccensi.

Tnbingae. Johannes Kircher. 1593. 34 cm/20-5 cm.

8. Joannes Valerias Lacensis, Sanctae tbeologiae doctor.

lUustrissimo domino. domino Fraiirisco a Dietrichstain, libero baroi

in Hollenbnrg, Finckenstain et Talberg, pincernae Carinthiae haereditario,

domino in Nicolspnrg et Magdeburg, Lithomericenai praeposito et SanetiasiBU

domini noatri Clementia VIII. intimo onbicnlario ete. quod fbelizüuiatumque

ait, aaciiasimi sacerdotii eandidato.

Pragae. Wenoeslana Marin! a Qencaic«. 1597. 51*2 ca^41*2 cm.

9. Balthasar Hamoir.
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Applausus serenissimo principi Matbiae, archidnci AüRtriac, duc

Bnrgrtindiae etc., com Praga insignibaii aurei veileris omatofi Yiennam

rediret, dicatiis.

Viennae Austriae. Leonhardus Formica. 1597. 59 cm/43'5 cm.

10. IL Petras Hoffmanniifi S. C. roctor.

Janrinimi condte Virtnte, dnee Fortnoa, anspice Deo: Yvmi, ?idit»

Ticit, foeUdsninis aiupicüs SareniBsimi eleett regia Poloniae, arehiduda

Avstriaa Waiimiliani, principia etc. iUaatria, generoeiia ac vere magnaomniB

lieroa dMoima Adolphoa über Imuto in SebwaiMDbeig etc.

Yiennae. LeoDardns Fonnica. 1698. 52 eiii/89 eai.

11* H. Petrna Hoffmann, scholae atviliB airad 8.* Skephammi

rector nee aoo in academia: Paraeneaia in tristiBeimnm ac prorsns insperatnm

obitam nobilis, honestissimae pudicissimaeqne matronae Catbarinae de Ella,

ad Dobilem doctissimaro, clarissimumque virnm dominum Petmm Magnam,

artiiim. philosopbiae ac medicinao doctorem ejusderaque in theoria professorem

primarium, iiec non pro tempore in archygymnasio Viennensi rectorem

magnificum etc. siiaiii . . deplorantem coujugem, qaae . . 20. Octobris in

Christo Placido obdormivit.

Viennae Ant^triae. Leonhardns Formica. s. a. 51*5 cw»/38Ü cm.

12. Georgias T h ai 1 1 en k h a i s, Viennensis.

Phalerium Carmen funerö scriptum nobili ac clarissimo vir« domino

Adamo Himbergero, Philosopbiae ac J. U. Doctore, profeasoh accademico et

notario PassaTiensi, fautori.

Tiennae Auatriae. FranciacnB Kolbioa in bnrsa Lilionun. 1599*

48 dii^82 CM.

18. Harens Anrelins Olemena.

lUnstrissimo domino Bmno comili a Mansfeldt ipso die feste sancti

Lncae Br. sacris dericafi tonsora et primia ordinibns initaato EftSsui««.

Pragae. Nicolans Strans. 1601. 48*4/85 cm.

14. Pfaflopbilna Joannes Palndl, cognomento Philopbilns.

Cslear ad pietatem.

Francofurti. Claudius Mamins. 1601. 45 cm/86 cm.

15. Valentinas Kichter a Bosleben, s. th. doctor, protonotarius

apostolicus et ecclesiae Guslarifnsis praepnsitus.

Sacmm epicedium in obitum illustrissimae ac generosae dominae d.

Mariae Elisabethae liberae baronissae e vestustissima apud Bavaros

Preissingorum equestri familia genitae, illustrissimi ac generosissimi domini

d. Petri, domini in Molart» liben baronis etc. dilectae coiyagis 3. Juni

1602 defonctae.
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Pngae. Georgiofl Nigrinns. (1602). 22*8 «n/41'5 em,

16. Joannes Dicterns S. C. et juiiiorum a Syntzendorf inspector.

In natalem Christi, illnstrissimo ac magniiicontissimo heroi ac doaiirio,

domino Bartholomeo Petz, libero baroni in Ulrichskirchen. S. C. M. cousilii

bellici aalici praesidi strennae loco in felix anni anspiciam dicat.

Pragae. Typis Schnmanianis. s. a. (1602). 52 cmj^l cm.

17. U. Petraa Hoffmannas.

Ka«iiift alandae Avstriacaa obitoi f^muiBtSma» ptfjeniioainiefi

prindpiB ac dominae, d«iniiiae Mariaa, Bomanonun imparatrioia. HiapaBiarw»

Hmiganae Bohendaeqiie regtnae et Auatriae archidacis, at dltl qnondaB

Jlaiiiniliaiii II. B. I. A«g. reUcUa conjngia, in Hiapaiiiia lY. Calend.

Marlii vita pia baataqna dafliiustae eto. obBaqaenter conaeerata per arehi-

gynmaaiom Tieonenaa.

yiennae. LeoDardna Formiea. 1608. 108 em/42*5 em, Doppalblatt.

18. Luctus. In obitam nobilis, strenui ac majcniflci viri d. Panfi

Severi, J. U. doctoria, S. C. M. a consiliis in excelso rc^iinine, Caes. scholae

prOTicialis superinteudeutis, et coiiscriptus a aubsequentibiis.

Viennae. Lndovicas Boimoberger in bnrsaAgni 1603. 57'8 cin/48*5 cm.

Ea kommen die Namen vor» M. Andreaa Lechler» Caea. acholae

Ticerector. M. Seyerinna Bieger, coUega. Fbilippna Pitaan, pb. et ja. bac

collega. Michael Gleiebenpeiger, Art et ph. baoe. coUega. Ferdinandaa

Masimifianna Pflchel art et pb. bac. alommia. JeanneaPapp, alnrana. Joannes

Jacobna a Pilchel, al. Qeoigina Domwanger aL Paolns Pmdentiaa, aL

Joatinianoa Hagenberg de Oronberg, al. Joamiea Hannibal al. Httten^

bofim, al. Thobiaa Scbweibermajr, al. Je. Eitelioa Oienger, aL Caroloa

Wddner, al. Joan. Bapt. LecUer. -

19. Elias Bensnerne, Leorinna.

Ad amplissimum consulentissimumque virum d. Johannem Zescblinnm,

Laoniganum, pb. et j. u. doctorem disticha anagrammatica.

Jenae. Officina Lithandreana. 1603. 32*3 cin/20 cm.

20. Bpecolom vitae hnmanae.

Monacbii. Tidna Bergiana. 1608. 89*8 em/82*4 cm.

21. H. Joannes Lindenperger, Aquisylvanna marehicna.

Lugabe nobOi atrenno et magnifico viro d. Paulo Bcbawer, J. U. D.,

C. K. A. in excelao regimine inferioria Anatriae conaiUario, qai 10. NoTembri

obdonnifii

Yiennae Anatriae. LndoTicna Bonnoberger. 1603. 42*5 ciii/33 cm.

22. IC. Petnu Hoffmannas.
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Epicedinm in luctaosissimnm obitnm iiobiliss. honestae ac pudicissimae

matronat' Barbarae Vetterlin, nobilis et clarissirai viri domini Laurentii

Kyrcbäimeri etc. Yidaae relictae, qaae exactis fere 42 aimis 13. Jolii . .

.

obdomÜTit.

Vicncae Anstriae. Leonardas Fonnica. (s. a.) 1603. 51 em/SS cm.

28. M. Petras Hofmann as, syndieoa in ardugTmnasio TifonensL

Oda phalaeda eaqae eonaolatoria in obitoin nobflia ae padieisaimaa

maironae domina« Margaretao Wittiberin» vita pie boateqae in Thermis

Badanaibaa idibaa Jonii defiinctae ad nobUsm . . irnm dominam Christo-

pkornm Pirchaimerom a Firebanaw, phiL et J. U. D . . de obita coq|ogi8

triatem bonoris ergo aeripta.

Yiennae Austriao. Leonardas Furmica. 1604. 59 eiv4/43'6 cm.

24. Joannes Dieteras etc.

lllustri?>imo ac vere magnanimo beroi ac domino, domino Georgio

Bobero, libero baroni in Puchsendorff et Graffenwiertt, civitatnm SisseoMurek

et Schohenek haereditario, 8. C. M. eonsHiario baUico ei propagnaeoK

Toelc^ensia capitaneo sapremo ete.

Pragae. Officina Otbmariana. 1604. 88 eHi/21 an.

25. Joannes Joaebim de GrdentalL
Cor nnam corde boo miptiali metrieo consaltissimo domino Jobanna

Hennero et lectisainiae firgini Oalbaiinae Andlerianae naptias felleisaimaai

cQolrabentibns optat

Tubingae. Typis Cellianis. 1605. 40*2 cm/32-5 cm.

26. Elisabetba Joanna Westonia, Angls.

Epithalamiam lionoribas illaatris et magniflei domini, d. Abrahami

bvgraYÜ a Dobna, liberi baronis a Wartenberg et Brailin, 8. G. H.

eonailiaiii . . . illiae Leonorae EUsabetbaa nnptiaa com illoatri ac magnifioo

domino Wenceslao comite k BoaraaoT, domino in Flatna . . contrabentis.

Pragae. Nicolaos Straoß. 81. Aagnsti 1605. 40*5 cm/85 cm.

27. Georgias Mulloolus. X»-ageuraeus Palatinus, phii. stad.

Epigramma. Nobilibas juita et lectissimis pueri« Sigitsuuindo Georgio

et Carulü Wiesinger, fratnbas germanis, Thobiae item Pnigelio, cum de ritu

academico Viennae sub vetnstissimo et perinde famigoratissiinio archigyinnasio

ibidem comua beanorum IV. d Junias anno 1605 deponerent, deproperatum.

Viennae Austriae. Ludovicus Bennoberger. 1605. 54*7 ciii/41 cni.

28. A d Joannen! Henricuin Feliiium, cancellariae imperialis taxatorem,

iram optimum, in obita conjugis suae dilectissimae Martbae, quae ex bae

Tita decessit die S. Cliinentis anno 1605.
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Pragae. Typis Nigrinianis. 1605. 43*5 cm/32-4 cm.

29. Joannes ä Löben in Ambtic, JUD.

Naenia epicsedialis iUnstrisBinii juta ac generoBiasimi domini, d.

Petri Molaridiae baronis in Beinecdo et Drosendoiflo, Btabolariataa aidii»

praefecti . . 13. Id. Febraaiü 1604. . . mandpAta.

Pragae. T^pia Schrnnaniania. (1604) a. a. 44*5 0m/85*5 cm.

80. Gaspanu CsYitanieli de Eupisinex» mij. cancellariae Hmigariea»

notarioB et poSta Caeaarena lanreatna.

Bedoga hjmenaeia generöse ac atranno domino Jobanni Bafabofsr,

seren. principis Ferdinandi aecretario nee non nobilisaimae ac padidaalBaa

erginia doniaae Joannae Himmelrdehin a SehaiHnibeck . . . apooaii

12. KoTembris 1606 dedicata.

Pragap. Paul Sessins. 1606. 52*8 cm/SS cm.

öl. Mciiioriae iiobilis et darissimi viri, domini Christophori Halleri,

Batisp^ nciisis. illustriss. principum et dominorum domini Philippi LudoTici,

coniiti^ Palatini ad Bhenum < tc. ot d. Joaunis-Adolphi, ducis Holsatiae etc.

consiliarii ot in Anlae Caesarea agentis fideliasimi, in Christo pladde

obdormieutes Dresdae die 28. Martii A. 16C6.

Pragae. Georgias Nigrinoa 4 üTigro Ponte. 1606. 53cin/4r5an.

32. Bicbter 4 Boaleben, Valentin, eeeleaiae Ooalaiieaaia praepoaifeaa

et aaeellanna snliena. Sereniaaimo princtpi domino d* Henrieo Julie,

poatnlato epiacopo Hemipolitano, dnd BrnnsTicenai ac Lnnebnrgenai, prindpi

ano dementiaaioio, foeliz novi anni anapidnm precatnr.

Pragae. OfBdna Nigriana. 1606.

38. Saeris sponaalibna aacmm, qnibna dariBaimo atqne conanltiaauno

Tiro, domino Friderico Both, JUD. cdebenimo, nobilies. potentiaa. jadlcü

proTindalia Lengenfddenaia et CalmAntaU adTocato • . . virgo pientiadiaa

atqne pudentissima Barbara Steiningerin, boneatiaaimi atqne integerrimi viri,

domini Oeorgii Steiningeri, jndidi reipnblicae BatiabonenaiB aaaeaaoris, filia

jnncta est pridie Non. Nofembria. 1611.

Batisbonae. Matthias Mylins. 1611. 44 em/32 cm.

Dichter: H. Johannes Leonhardns Weiss, s. th. stnd., M. Johami

Wilcovemg, poßta, Caes. gymnasii poetici patrii Ratisbonensis conrect<ff.

84. Joannes Georgius S i n i c h. artium e. phil. bacc.

Epiraedion. In moestissimam mortem nobilis ac streimae dominae

Kosinae Hennerin, natae Katzpeckin, relicti nobilis ac strenui domini

Thomae Henner, S. C. M. supremae provisiouis in officio opponentis,

dliarissimae conjngis.

Yiennae Aosthae. Mathias Formica. 1627. 41*5 ciii^'82*5 cm.
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36. Jouinos Jacobüs a Tr«8cbkaw, Bobilis Yieoneiima.

Tlialafiio bono nomine anspieato. Nobili, gtfonwo, «KceUentiaiimo

et magniflco dooino, domino Joanni Oeoigio Bncbaw, phfloaoph., medieinae

et j. n. doetoii, 8. C. M. eonsOiario ejnademqne Anlae medieo, tarn

nobiUssimae et omni virtatom genere ornatiBsimae nnptae novae BophroBinae

natae FrOdua . . . aeeinnit.

Yiennae Anstriae. Hicbael Bietiim. 1681. 74 ein/64 om.

36. Per crucem tuam redemisti maiiduni.

Pragae. Seminarimn s. Norberti. 1650. 40*3 c»n/5r3 cm.

37. Verzeichnis der streitbabren Mobr«n ond tapferen BAmer,

wie aie nach einander durch Losa gerennet

Wien. 1662. 82 eiB/iO*5 cm.

88. Cartel (oder Fehdebrief) der Römer.

Viennae. 1662. 42 cm/32-5 cm.

89. iScipione redivivo aH'Africa.

Vit nna. 1662. 44 cm/6ü cm.

40. Petras Bronwerins de Tongre.

Angostissüno Caesari Leopolde Primo comitHs ex Toto Batisbonae

coBclnaie, natalem snnm rite obeanti et generosac instar aqnilae ad fortia

^piaeqne rejnvenescenti . . . nona Jonii Anni 1664.

Lindl ad Istrom. Typia haeredom Kürsner. 1664. 61 em/89*8 cm.

41. Joannes Paolns Stinns, BaTams. JÜC.

Anstriae Est Imperii Ocnlns IHgilans. AngDStissimis Soli et Lnnae

Bispanicae ex Utteris in Leopoldo et Uargarita nnmero paribns paiem

aognratar amorem homillimas Apollo.

Viennae Austriae. Typis Snsannae Bickesin, s. a. (1666) 56 cm/44*8 cm.

42. Real acaderaia en el real palacio de sus vide Valencia

reyes, sien dolo el cxcellentissimo senor don Vespasiano Gonzaga, conte

de Paredes etc. celebrarse a seys de Noviembre dia festivo para Espaöa,

en que cumple afinos nuestro catholico rey Carlos Sosrnndo.

Valencia. Gerouimo Vilagrasa. 166Ö. 61 cm/36 cm.

43. Bartolomeo Grisanti.

Kella solennita de la translationo di 8. Narcisso martire — dedicato

all den Alfonse Gonzaga, conte di Kovellara et Bagnolo etc.

Beggio. Prospero Tedrotti. 1669. 29*5 cm/89 cm.

44. Joannes Hieionymns QenoTa, 8. C. H. capelhinns.

Theatram gloriae apertom in anspicaUssimo natali die Angnstae

Leonorae^ imperatridSi vidaae.
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YiflDBM Alutriae. Joan. Jacob Kftnier a. a. (1670). 88*5 ciii/44 ca.

45. Yidado Linibarte.

Hella promotloDe al cardinalato fatto da Olemento Deeimo in ptnoH

itü principe Bernurdo GoBtaTO di BadcOt abbate di Fulda, acnetta.

8. 1. e. a. (1671) 41*2 «m/Sa om.

46. Joannes Hieronymo Oenova, 8. C. H. eapeUanns, abMi

8. Georgii.

Imperatores Anetriad in Leopolde Caeeare eoperalitei. Dedink

aiaertio in anspicissimo ejnsdem Sacratissimae Higestatis natali die.

YieDDae Aastriae. Joan. Jac. Eflmer (1672). 50 cm/87*5 cm.

47. N. M.

Giusto e pio, due degli atribute del aupustissimo imperatore Leopold«.

Sonetto iif^l suo felicissimo di natalizio dt'H'anno 1673.

Yi. nnae s. t. (1673.) 45 anßb 2 cm,

48. Feder ici, abbate.

Kella giostra solennizata dairAngnstissimo Leopoldo, coUa cona al

Saracino di tre teste, nel di iiatale della S. C. K. M. della imperatriee

Margherifca gravida, et bateiate dal soamo pontefiee Ciemeute ÜTono. Sonetto.

e. 1. (Viennae) a. a. 40*5 m/82*5 cm.

48. Effigiea Tenerabiliom ZIY. martjram Frandaeaaofam «
proTinda reformata Boemiae anno 1611 die XV. Febrnario pro flde catiiQli«

•eradeli nortia genere Pnigae in conventa 8. llariae ad Niree oid. Mm.

8. Frandaei ocdaonm. Dedicatae ang. pot monardute Leopolde L

anno 1680.

Pragae. 1680. 81*8 em/19'5

50. Michel Angelo Angelico.

Alla Sacra Caes. real. Ma»'sta di Leopoldo Prinio. angnstissimo

imperatoro de' Romaiii etc. che termina felicemeute Taiino cinquantesimo.

Yieuuae. Giu. van GheleD. s. a. (1690). 32*5 cfn/42'2 an.

51. Jodocus de Bäcker, Bmiellenda.

Leopoldo Primo, Caesanun aognatissinio, püssimo, gloriosiiaiBt

Jesepham Frimnm, Hnngarid regen aceptro, diadevate, eolio inaignitom . .

.

oefcastichon.

B. L e. a. 30*8 om/aO-S cm.

52. Jodocne de Baak er, BraxeUenaia.

Ad aanctiaaiainm dominnm noetamm Innoeentioni ZI. Pont OpL Mas.

fllii ani LndoTid XIV. OaUoran regia diriatiniBaimi, obdacatam inobodientiaB

taneria pateni «AMtna laorinüa deflentam, BpigranuBa.

8. 1. e. a. 80*2 em/20*2 cm.

Digitized by Googl(



— 157 —

53. Michael de Lima, capuciiius Hispaims.

Programma. 0 Augusti Caesare», Leopolde et Eleonora o Joseph rex 1

0 Carole archidoz

!

- Tiennae Aoatriae. JoaimeB van Ghelen* 1698. 61*5 an/40'5 cm.

54. Jacobna Bamhardve Malis a Biip«r. Sdionftld.

Invietissfnnia Börnanomm imperaior angnatns, plos, felix optimo omina

ci nomine Lcopuldoa a rebaa geraidis augeiidisqiie Magni cognomento «fcc

8. 1. tt. a. 82 em/88 cm.

55. Beintoma de Peima, med. ord.

Austria triumphaos die fosto auspicantissimi matrimonii Aag.Romanonim

regia Josephi Primi com serenissima conjnge Wilhelmina Amalia, quam

primae sacronim jogalinm solemnitates celebrareotor Yieimae Anatriae

24 die Febniarii.

Viennae Aoatriae. Andreaa Hejinger. 1699. 56 cm/42*5 cm.

56. CaniUlo baron Boocacio.
Nelle Mciaaime nocze della real Haeata* di Gioaeppe Primo, da

Bomani e d*üiigheria, cod la SereniBainia prindpesaa d'AnnoTar, dopo la

pace etabilita in Evropa, aonetti.

Fano. Franceaeo Gandenti. 1699. 28 chi/10'5 cm.

57. AUa aacra real Maeati del Be da* Bomani in appareaebio

di partenaa Terao la Saevia.

Vienna. Leopoldas Veit. 1704. 46 em/88*5 cm.

58. Hermannus Franciscos van den Brandt y Hernes, Antverpiensis,

JUD. Excellentih!>iino ac illüstriesimo domino d. Carolo Krne.sto, sacri

Rotiiani iinperii comiti de Waldstein, aurei velliris i-quiti, S. C. uec DOn

Beg. Maj. £om. respecüve camerari«* « t aulae mareschallo etc.

Yiennae. Joann van Gbelen. 1704. 48 em/8d*6 cm.

59. Conte Antonio Hanxoni di San Vito.

AHa aaera Cesarea ICaeaU delle angnatianmo Casare Leopolde U Pio,

trionfatore de* GalH-BaTari.

Vienna. Leopoldo Yoit 1705. 88*7 eN»/46 cm.

60. I trionfi del tempo nelle aolenni eaaeqnie eelebiate al maaaimo

Ceaare Leopoldo dall* angaatieteo imperadore Gioaeppe, ode.

Vienna. 1705. 81 ein/41'8 ein.

61. Giovaii Laigi baron Piccinardi.

Alla Sacra real, Cesarea Maesta dell' augasUssimo imperadore Giuseppe

Primo, in morte dell Massimo Leopoldo, sonetti di rime.

Vienna. Leopoldo Yoit. 1705. 31 cfiV42*5 cm.
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62. Hermannus Franciscuh van don Brandt y Homes.

Josepho I., magni Leopoldi I. primogenito, Komanorum et Hongariaa

regi dignissimo, nec iion S. Komani imperii vindici glohosissimo.

Viennae. (1705 ?.) 33 cwi/43 cm.

63. Gnl 0 E I y de Aghrim eqnes Hibernns, artiam liberalini «t

j^osophiae doctor, JUL. phi]. et heraldieae profesBor iDdytornm atatonm.

Strenae calendis Jannarii A. 1705. aogostissimo et angiuto pairi

et filiOf Leopolde Magno, Bom. imperatori, et Josepho Primo, Bomanonua

et Hnngariae regi.

Yleona. s. a. (1705.) 41*5 em/82 cm.

64. SigiBimindiM Zerovis, artinm liberalimii et philosophiae magitter

et JITC: Newes Ehren Gedieht Aber das hoehansehenliche Beylager des hoch-

nnd wohlgebohroen Herrn, Herrn Johann Lndwig des H. BAmiichen Beichei

Gtaftn de Sonches, Herrn anf JaispitK and Hosting, der B. K. IL BammereriB

und besteUtsn Ohrist-Waditnieistem, dan aaeh der hoch nnd wohlgebofamflo

Frawle Brae Eleonorae Fränie Gräfin von NottbaffL

8. I. (Wien) 8. a. (1717). 43 c7m/32-5 cm.

65. Pierre Groregnauld, Biamontois : Vers congratulatoires, faict«

aui nopces de Monsieur Christophle BcRold, docteur en droict et

tröscliaste et vertnense pucelle damoisello Barbe Bretschwerte celebries

Bolennellemeut ä Tubintfue 9. du mois de JaiUet Tan MDC.

Tubingae: Typis Cellianis 1600. :H2-5 cw/lH au.

66. Don Ant. Lad. conte de Malfatti, segretario del cont d'ilarrach:

Madrigale in lode del dialogo composto da'seren. Achille sopra TAmor divino

e profane, e da citharcdo Angusto furmato in armoncio stile recitaüTo

e rappre&entato in theatro ludla corteregia di Praga signori mnaiö U'

aera deUi 20 Feb. 1648 : Per diporto di Ferdinando III rinsnperahOa.

(Pragae 1648). 39*8 cm/ld ö cm.

Ferd Mendik.

Beiträge zur Wieland-Bibliagr^bie.
)

(SoUiiA.)

Diese Äußerung verbietet meines Erachtens, vor dem Jahrgang 1 772

eine ständige Beteiligung Wi»'lands anzunehmen, und nötigt, von da au

regc'liuäßige. ja häufige Beiträge zu erwarten ; sonst hätte die Verbreitung

der wöchentlich zweimal erscheinenden Blatter keinen Wert für ihn gehabt

Es ist mOgUch, daß er uach dem eutschiedenen Auftreteu gegen Michaelia

*) Vgl. IX. Jahrgang (1906). 2. Heft, XI. Jahrgang (1907), S. Heft
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von dem streitlustigen Biedel nicht mehr ausgelassen wurde
; naheliegend,

daß er ein Blatt zur Selbstverteidigung, wie sie ihm die neue Braunschweigi.sche

Zeitung 1771 Nr. 192 ff. abnötigte, zu habtn wünschte und diesem dann

doch auch sonst dienlich sein mußte ; wahrscheinlich endlich, daü er

durch Sophie La Roche von der Reorganisation der Frankfurter gelehrten

Anzeigen hörte und sich daneben zur Geltung bringen wollte ; denn er

vergleicht seine Sulzeranzeige mit der dort erschienenen un l verheißt, freilich

ohne Erfüllung, Bürger an d»*ra Frankfurter Kritiker zu rächen. (Ausgew.

Briefe 3, 26; der Brief ist auch in der Handschrift von 1771 datiert,

gehört aber ins Jahr 1772. Strodtmann, Briefe von und au Bürger 4, 343.)

Die Bestimmiing seiner Beitrtge Mi miodestene so sdiwer wie die

Zmreisiiiig der Fnmkfnrter Anzeigen an ilure Verfksser. Der Briefireelieel

gibt bisher ninr wenige Anhaltsponirte. Den kAnstlerischen Stil seiner fiei-

trlge znr geheimen Gesdiichte etc. darf man nicht bei den Bezensionen

erwarten. Bas Gebiet der schönen Literatnr war nicht ihm allein fiber-

tragen ; allerdings erhielt er ein hierüber einlanfendes Stfiek 'in die Bevisien*

wie ich ans einem nngedrackten Briefe an J. G. Jacobi Tom 18. Febmar

1772 sehe ; und das wird woU nicht der ehizige Fall gewesen sein. Darnach

httte er also sogar Anteil an der Bedaktion der Zeitong gehabt. Anf die

Dichtong war ÜBmer Wiehmds damaliges Interesse nicht eingeschrinlrt:

seine Professur wirkte anch sonst aof seine Schriftstellerei. So wfirde man

nnr im engeren Sinne fachwissenschaAliche Werke Ton Toraherein aus-

schalten dürfen. Es sei denn, dafi die ihm vom Wiener Jesoitenpater Pnrkard

ftherschicikten 'iSpedmina seiner edlen Untergebenen' dazn gehörten,* von

denen er eine ehrenvolle Rezension versprach, aber nicht lieferte (Denk-

würdige Briefe 1, 299 f.). Im Merkur hat er dann allerdings auch Bücher

angezeigt, für deren Inhalt mau keinerlei Interesse bei ihm voraussetzen

möchte.

Bestimmt bezeugt sind nur 2 Artikel: über Snlzers Theorie im

I. Stück, 2. Januar 1772 (schon im Dezember 1771 ausgegeben); die

Erklärung gegen die Braunschweigische Zeitung im 2. Stück. 6, Januar 1772

(Ausgew. Briefe 3. 26; 103; Pröhle, Lessing, Wieland, Heinse 1, 232.)

Im Anschluß an den ersten wird man Wieland auch zuschreiben die Anzeige

on Sul/er, Die schOnen Eflnste in ihrem Ursprang n. s. f. im 47. Stftckvom

II. Joni (Tergl. PrOhle, a. a. 0. S. 284).

Die Büileitang znr Besprechnng einer Übersetanng von Priors Heuirich

nnd Emma, 9. and 10. Stück, 30. Januar n. 8. Februar, klingt wie ein

Programm bei Übernahme der schönen Literatur: man wolle von den

Bemühungen für die Aufnahme der deutschen Literatur Nachricht geben.
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80 als «8 der Baum und die Abaicht der Blfttter mir immer udasseB;

AnfmmiteniDg wird yeisproeheD, beaonders aber auch daa Aufdecken Ueimr

Fehler, vor allen solcher, welche die Sprache betreffen. Das isl gan

Wielandisefa. Da mm der Beiensent der ^Gedichte rom Terfksser der

poetischen Kebenstnnden* sich anf dieses Pro^amm bezieht, so gehOrt

aocb diese Anzeige Wieland: 28. Stück, 6. April.

Am 21. Januar und 8. Februar 1772 verspricht er Gleim Anzeigen

seines (icdichtes An die Musen und seiner Lieder für das Volk, sobald sie

gedruckt seien, und verheißt bei der ersteren einige heilsame Wahrheit^-n

zu sagen (Pröhle a. a. 0. S. 233; Ausgew. Briefe 3, III; 110); so geaduli

im 16. Stack Tom 24. Febniar und im 41. Stllck Tom 21. MaL

Am 18. Febroar TerspiiGhi er J. G. Jaeobi eine Bespredrang aehur

Psyche (hand8chriftlich), d. h. seines Gedichtes Der Schmetteiüng (Ansgew.

Briefe 8, 25); sie erschien im 19. Stfick Tom 5. Hftrz. Anf diese Anseigi

nehmen die von Jacobis tlber die Wahrheit» An Agiaia, Zwo Kantate !
27. Stack 2. April Besog; sie mögen also anch Wieland zogehOren, obwoU

auch hier wie in der Anzeige Ton Heinrich und Emma Wielands Kuat

im Tezte genannt wird (das tat Wieland damals anch in seinen Bridte).

Es ist nun wahrscheinlich, daß bei seinem nahen Verhältnis i»

beiden er auch die Anzeige der Besten Welt von Gleim und Jaeobi,

41. Stück, 21. Mai, und vielleicht noch die über Jacobis Kantate am

Charfreitag, Über den Krnst, Die Dichter, eine Oper und Über Haasens

Leb<'n des Hm Klotz, 93. Stück, 19. November, verfaßt hat. Allerdings

hat Wieland brieflich Jacobis Beste Well und 'sein Ding' an den Emst

getadelt iAusgcw. Briefe 3, 117), was der Rezensent nicht tut; aber dieser

behandelt beide Dichtungen recht kühl und gönnt nur einer einzigen Stelle

der erstfren ein 'vortreflich' ; es ist selb.'^tverstÄndlich, da£ die Offentlidie

Kritik schonender gestimmt ist als die briefliche.

Am 18. Febmar 1772 schreibt Wieland an J. G. Jaeobi (nngedr.):

den ersten Brief Ton J. B. Michaelis h&tte er gern rezensiert, erhalte aber

eine schon gemachte Anzeige in die Bevtsion; entweder kassiere «r sie oder

setze doch etliche Perioden dazn. Er hat sie kassiert, denn die gelehrte

Zeitung bringt erst im 42. Stück 26. Uai eine Besprechung, nnd zwsr dtr

ersten drei Briefe. 'Seine Briefe sind keine Briefes iußert Wielaad gegen

Gleim (Ansgew. Briefe 8, 118); und die Anzeige beginnt: 'Ton den

sogenannten Briefen' u. s. w. Hit dem zweiten Brief war er wenig zofiiedeo

(ebendort); die Anzeige lobt daran nnr eine Stelle und die Tortrefflichea

Gleichnisse auf einer Seite des Büchleins, nunmt Bodmer und Breitiager

gegen Hichadis in Schutz und ist wie die aUer Briefe kühl VieUeickt
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ist dmnanch die Bespreeliimg^ des 4.-6. Briefes, 76. Stfiok 21. September

on Wieland geliefert» obwohl Michaelis hier stfirker gelobt wird. Wahr-

scheinlicher ist mir, daS die anf die Anzeige der ersten Briefe nnmittelbar

folgende Ton Michaelis* Operette Amors Gnckkasten Wieland znm Urheber hat.

In den Hslberstftdter Kreis gehören noch die Anzeige von Heinsee

Sinngedichten, die nnmittelbar auf zwei Wielandische folgt nnd den Yer-

ibsser so kritisch anpackt, wie es der einstige Lehrer anch später tat

(41. Sifick, 21. Mai), nnd die von Elamer Eberhard Karl Schmidts Phan-

tasien nach Petrarcas Manier (84. Stück, 19. Oktober), die ich Wieland

nvogen der Hinweise anf Gleim, Jacobi und besonders aaf Meinhard za-

trauen möchte.

Beachtet man "Wielands Bewuiulcnini,^ für Lessinj,^8 Emilia Galotti

(Ausgew. Briefe 3, 118; 121), so wird man ihm deren Preis im HO. Stück

vom 13. April zuschieben. Und dann wohl anch das Lub des ersten Teils

<Jer Lessingschen Schriften im 17. Stück. 27. Februar.

Auf allen Blättern von Klopstucks Oden sei entsot/licher Non-Sense,

«clireibt Wieland am 18. April (Ausgew. Briefe 3, 117), am 23. März,

Stflck 24, war in der Erfurter Zeitong georteilt: 'der kalte Leser wird

ieznweilen die Sprache für überspannt nnd die Ideen für crenses halten*.

Und im gsnzen ddnkt mich diese Anzeige Wielands Eigentum, auch wegen

4er Ablehnung der *celtischen Mythologie* (vgl. Tentscher Merknr 17732,

177). Wahrscheinlich gehOrt ihm anch die des Xlopstocksehen Dand

(28. September, 78. Stfick), die den Tod Adams sls das Torznglichste

Tranerspiel dieses Dichters nennte also an Wielands alter Bewunderung

festhält.

Die Ton Zfirich her andanemde Frenndschsft mit Oessner spricht

sich in der Bezension yon dessen Idyllen, 21. September, 76. Stfick, aus;

Ae stimmt zu Wielands brieflichem Bei&U (Denkwfirdige Briefe 1, 107)

und steckt wohl einen Stachel gegen die Beurteilung in den Frankfurter

gelehrten Anzeigen (vom 25. August, Nendmck 8. 446 ff.) ans.

Ein Ausfall auf die Frankfurter Anzeigf-n vom 19. Juni (Neudruck

S. 321) scheint mir anch am 23. Juli, 59. Stück, in der Besprechung der

Devisen auf deutsche Gelehrte und Künstler gemacht zu werden; ich traue

ihn Wieland zu.

Am 4. Juni im 45. Stück werden Rabeners Briefe in Weisses Aus-

gabe, Weissers Kleine lyrische Gedichte und Lavaters Von der Physiognomik,

am 29. Juni im 52. Stück Ramlers Lyrische Gedichte besprochen (vgl.

Ausgew. Briefe 3, 125); alle in einer Art, die mich anf "Wieland führt.

Pfir Weisse hat Wielsnd ja seit der Musarion viel Höflichkeit übrig; die

8
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mittleren der genannton Werke siud öberdies bei Wielands Verleger Weid»

manii a. Beich erschienen.

Bin Freimdscliiftsdienst Ar Biedel wird die Anzeige toh dessoi

Launen an meinen Satyr, 8. Jnni, 46. Stück, sein; einer für Bing die

Bmpfeblong von dessen Snbskriptionsdrack der Lettres de Hr. BonfflerSr

am 12. Oktober, 82. Stfick.

Im 99. Stück vom 10. Dezember liest man über Goethes Von deut-

scher Baukunst: 'I)or Patriotismus (b-s Verfassers ist rühmlicher, als seine

billtn.lc AtT-'ktation, «leii Gcnuss ib-s Aiischauens über die Spekulation za

erheben. Die kindische ßemüliung-, die Sprache umzukehren und zu modeln,

Bildchen zusammen zu tra^,n'n, biblische Anspielungen zu häufen, hat uns

beynahe alles sonstige Gute verbittert.' Solches Urteil darf man von Wieland

erwarten.

Mit mehr Sicherheit halte ich die Anzeige des Ooldenen Splfgels,

4. Joni, 45. Stack, für Wielands Eigentum. Sie macht durchaus den fib-

druck der Selbstanzoge; niemand konnte die drei Klassen Ton Leseni, für

die das Werk bestimmt sei, so scharf bezeichnen als der Yerfrsser selbsL

Auch mit kein Wort des Lobes, wie es doch bei der Anzeige des Den

ßylTio (2. Jnli, 58. Stdck) geschieht, die also nicht von Wieland stammt

Zweifehl kann man bei der Besprechnng des Balletts Idris und Zenide

(10. September, 78. Stftck). «Vor kurzem ist auf dem Weimarischen Hof*

theater ein heroisch komisches Ballet in drey Anfeflgen, Idris und SSenide,

Tom Hm. Schulze, ao^ftbret worden,* heiüt es da. Damit schdnt Schob

als Yeifasser gensnnt zu sein und darum wird das Lob ertrlglich: die

Pantomime sei mit viel Geschmack und Erfindung angelegt und sehr gut

ausgeführt, selbst wenn es aus Wielands Mund stammen sollte. Später

wird mitgeteilt, Schulz habe angezeigt, da0 der Plan Ton Wielands Idris

genommen sei. Nun ist aber Wielands Dichtung unTollendet, Schulz konnte

das Ende daraus nicht erraten; überdies bezeugt ein Brief ausdrücklich.

daB 'Vneland selbst der Verfasser des Programms des Ballettes ist (VierteU

jahrschrift für Litteraturgeschichte 1. 381). Immerhin: Wieland könnte ein

Versteckspiel beliebt haben. Der Berichterstatter hat aber die Auflubrung'

in Weimar mitangesehen; das war zwar lüi Wieland möglich, doch kann

ich es nicht nachweisen; und die Erfurtische Zeitung bringt auch andere

Theaterberichte aus Weimar, die ich Wieland nicht zuschreibe, obwohl er

8päifi solche Nachrichten im Merkur geirebpii hat. So ist die Nachricht

über das Ballett doch wohl von einem stÄudigen Referenten eingesendet

Der Goldene Spiegel leitet zum Tsong. Haller wird in der Bnbnk

Gelehrte Nachrichten, 16. Oktober, 83. Stück, dbel behandelt, was d«-
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damaligen Gorei/tlioit zwischen l)oi(lpn Schriftstellern (Walzel, GöUinger

gelehrte Anzeigen 1902, Nr. 7» S. 563 if.) enispriolit. Es Btoht s« lesen:

man wfinäcbe, daß Haller der neuen Bearbtttong aeinef ütong etwa« mehr

Leben einblaae mid das eingenisehte Opiom wegschaffe. SehUgt man hiesn

die Kachiiebi in Wlelands Briefen an Sophie Ln Boohe (hg. t. Horn,

S. 158) auf, er sei beim Lesen der 7. Seite des üsong eingeschhijhn, so

knnn hanm ein Zweifel fiber die Urheberschaft der knnen Notia bestehen.

Sin AnsüiU anf Haller findet sich anefa am Schlnase der Anxe^^ von

Hereiers L*an 2440, 16. Mftr«, 22. Stdck, denn ganaer Ton Wielands

brielSchem Urteil entspricht (Sophie La Boche Briefe, hg. Yon Horn, 8. 158;

Enphorion 18, 619). Seine Wertschfttsnng Fergosons (Vierteljahrschrift fUr

Litteratorgescbichte 1, 405) Ußtihn als Terfasser der Bezension fiber desaen

Moral, 27. April, 84 Stflck, vermnten. Die ÄnJiemng fiber Federa Berision

der Philosophie in einem Briefe Tom 18. Febmar 1772 (Aasgew. Briefe

8; 27) macht ihn znm Terhsssr der Anieige dieses Bnches: 8. Jnni,

46. Stflck. Da er fBr den Sommer 1772 «ne Yorlesong fiber Horazens

poetisch« Briefe angekündigt bat, werde ich mich kanra irren, wenn ich

seinen Ton in der Besprechnng Ton Hnrd-Eschenbnrgs Pisonen-Episteln

lies Horaz höre, 31. August, 70. Stuck. Auch für die Anzeige von Tiede-

manns Versuch einer Erklärung des Ursprungs der Sprache, 20. April,

32. Stnck, ist mir Wielands Autorschaft umso sicherer, als in den Bei-

trägen zur geheimen Geschichte dos nu iisrlilichen Veistaiule.s und Herzens

2, 10211. di^ Sache behandelt ist; Herder und Garve, für die Wieland auch

sonst besondere Schätzung zeigt (F. H. Jacobis Auserlesener Briefwechsel

1, 66), werden über Tiedemann gestellt. Und die Klage über 'eine Wolke

von Leiersängern bey Gellerts Grab' in der Besprechung von Mauvillons

Buch Über den Werth einiger tentschen Dichter (13. Januar, 4. Stuck)

stimmt zu einer Äußerung in einem Briefe an die La Koche ihg. v. Horn,

S. 121). so daß auch hier trotz des derberen Tones au Wieland gedacht

werden kann.

Doch hier verliere ich mich in Vermutungen. Die Anzeigen haben

nur zum Teil Subjektives an sich; die meisten geben den Inhalt an und

rücken Proben für den Ausdrack ein, wie sie auch in die gleichzeitigen

Briefe an Jacobi und Gleim eingeschaltet werden; das gibt keine sicheren

Kennzeichen des Verfassers. Ich glaube, daß aufeinander folgende Rezen-

sionen stofflich verwsndier Bucher hänlig Wieland zugehören; darum auch

und wegen der Nennung Hagedoms und Jacobis die Besprechung der Ge-

dichte eines polnischen Juden, (21. September, 76. Stück. Man muß er-

wägen, daß Wieland von größeren Arbeiten damals frei war; der Goldene

Spiegel, die Umarbeitung des Don Sylvio waren nur abzuschließen, erschienen

2*
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schon im Dnick; die Nengesialinng des Ägathon war das Oin/iire. was ihn

vom Sommer an noch in Anspruch nahm; das Programm znm Idris-Ballett,

die Abfasanng der Aurora waren kloiiu Arbeiten. So blieb Zeit zam Reun-

rieren. Ja. ich vermute, daß die Besch&ftigong hiemit ^Vi^ Aasfnhninj

anderer Vorhaben hinderte; wie sie auch den Plan zum Teatschen Merkur

gezeitigt haben mag. Das Jonmaliatenbandwerky dem er sich ja schon in

den letzten Schweizer Jahren hatte zuwenden wollen, gefiel Wieland. Kar

da8 seine Nator an Kritiken allehi sich nicht genug tun konnte; sein

Herkur mußte anch der neuen Produktion dienen.

Graz. Professor Dr. Bernhard Senffort

LITERARISCHE BESPRECHUNGEN.
Dr. Isak Collijn, Katalog ofverVäster&s Läroverksbiblioteks Inkunabler.

(Katalog der Inkunabeln in der Bibliothek der Lehnustalt von Vfttteras.) Upsala.

typ. Alraquiat u. Wiks- Il 1907».

Dr. Isak CülUjn, Katalog der Inkunabeln der Kgl. Universitits-

Bibiiothek zu Upsala. Upsala. Alniquist u. Wiksell (1907;.

Nach Proctors frühem Tode ist die kleine Gemeinde der InliunabeUtenDer

keinem Fortcher su größerem Dank Terpfliebtet» alt dem Amannenais der Uai*

ereitlti-Bibliotfaek ia Upeala Dr. Collen. Seine tablteiehea Belbittndigen Arbeifw,

vermehrt durch die Ergebniise einer emsigen Mitaib«it an der intemationaleB

periodischen Fachliteratur, füllen heute schon eine Ideine Bibliographie, die oho«

Zweifel mit der /.( it erheblirlt an Umfang: zunehmen wird. An dieser Stelle

mOgen vorläulig nur die iH-i ien Verzeichnisse von Wiegendrucken angezeiirt

werdeu, die den geplanten Gcsamtkatalog der in den schwedischen Bibliotheken

anfbewahiten Dtaeke des 16. Jebrbnnderte einleiten. DaS getade in dieiea

Bllttem dieie Kataloge besproeben werden, geichiebt nieht nur aas biblio*

grepbisoben Rücksichten, sondern auch ans einem ganz bestimmten Csterreichischea

Interesse. Denn in einem nicht unbeträchtlichen Teile dieser Verzeichnisse finden

wir die disjecta nuiiibta der einst üheraus reichen R'stände einiger öster-

reicliischer Bibliotheken wieder, die zu dem vermutlich einzigen greifbaren

Besitz gehören, der Ton der Kriegsbeute der schwedischen Heere auf dem Boden

des Beidiee Schweden geblieben ist Jedermann kann sie nonin diesen Katatogea

leieht nachweisen. Oollijn hebt sftmlieh stets seine Yerteieluiisse dadurch ans

der rein buchgeschichtlichen Sphäre heraus, daß er die Frage nach der Herkunft

der Bächer mit besonderer Sorgfalt xu lösen bemüht ist Da Inrch gelingt fS

ihm, den Wert solcher grundsätzlich ja nur als Nachschlagewerke gedijchton

Arbeiten nat ii «ier historisch en Seite hin wesentlich zn erhoben und für die

Geschichte einzelner Disziplinen, für Literatur- und Kultargeschichte weite

PeispelEtiTen tn erftlFneD. Bin Beispid fSr viele : Wer erinnert uch nieht in den
sehr überubAtsteo Bnebe Hfihlbreehts «Die Bleheiiiebhaberei« des kUgliehea

Kapitels der deutschen Bncherpflege? Neben Pirckhejmer war nur noch etwas

aber Matthias Corrinos so lesen» der swar gewiß ein Bftohenammler, aber ebease
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gewiß kein Deutscher war. Jeder, der sich in der Geschichte des deutschen

Uninanisinus düchtig umgesehen bat, könnte den \ erfasset eines bessern belehren.

CoUijn aber, lediglich gestBtst aaf das reiche Material an Wiegendracken, daa

ibm in Upiah nr Verfdgnng steht» weiB die ketnesvegt rohmlosen Annalen

deutscher BttcberUebbaberei durch einen nenen Nanen la vermehren, den des

FrnneDbvrger Domherrn und Leipziger Professors Thomas Werner, ron Collen

nie Tennntlich einer der fleißigsten und interessiertesten Böchersarnniler seiner

Zeit (15. Jahrhuudeitj gerühmt. Auch für die Kopemikus-Forschung liefom die

aus Etmland erbeuteten Inkunabeln in Upsala auächätzbare Aufklärungen. Was
nun den onfreiwiUigen Anteil österreleha an der Bereleherang schwedischer

iDlranabelneammlQDgeB beiriflt» so entspricht die Provenieni der hier in Frage

kommenden Werke natfltlich genau den Krlegtoperationeo der Schweden im

17. Jahrhnndert auf Österreichischem 13oden : es kommen ausschließlich die

Sudetenlßnder in Betracht. !>a nmß nun betont werden, daß «iio Eriegs-

kantribntion, die von böliniis hen nnd mührischen Bibliotliok-n in Drnckwerken

des 15. Jahrhuudeitü geleistet wurde, der in Uandachritten uiciit entfernt gleich-

kommt Eine Prise, wie die »Nova rhetorica* des Lanrentias aas der Offisin

CaztoDSy die im Brannaberger JesnitenkoUeglnm gemocht wurde, fiel den Schweden

in Böhmen od«r Hihren nicht in die Hände. Oberhaapt haben die preaflischen

Bibliotheken sowohl der Zahl wie dem Werte naeh die größte Einbuße an

Inkanabeln erlitten. Man kann in einem in Posen erbeuteten Wiegendruck nicht

ohne Rührung die iiandschriftlicli-' Eintraguntr aus dem Jalirc 1501 l»sen: „Kt."

liber datns est per dominum nicoiaum prepusitum pusuanieuseni nuUo modo

n loeo posnaniensi ammoueodne, dicator pro eo Kequiescat in pace.* — Die

techniMthe Anlage beider Kataloge ist ungeAhr dieselbe : Einer hletorischen Ein«

leitnng folgt des Verzeichnis nach dem Alphabet der Autorenanien, dieiem das

Verzeichnis nadl dern Alphabet der Druckorte und diesem ein Prorenienzregister*

Der Katalog Ton Vftsteras enthält als Beilagen den .\l>drt!(k eines Büclier-

inventars der Domkirche von \ Ssteras ^ Arosia) vurn Jalire 1(>19 und ein Inkunabel-

Terzeicbnis dieser Bibliothek vom Jahre 1640. Der Kutulog von Upsala enthält

ein Tendchnia der Hainnummem nnd ein Standortsregister. In der eigentlichen

Katalogiaiernng folgt Collen der Methode Hains, die neuerdings Ton den

devtscbtn Inkanabelforschern, wie Vonllidme und Haebler, gewählt wurde. Sie

rückt das Verzeichnis nach Autorennarnen in den Vordergrund and l&St das

Regi.-ter nach Druckorten nur als Appendii folgen. Ks ist aber nicht recht -'in-

zusehen. warum Proctors \ erfahren, der mit dieser Methode zugunsten ies

typographischen EiiiteiluDgsgtundes gebrochen hatte, nicht Anklang gefunden

hat. Es kann doch keinem Zweifel unterliegen, daß in dieser Art Literatur nicht

das sachliche, sondom das formale Prinsip grOBere Berfleksicfatigung verdient.

Nicht um die Literatur ist es dem za ton, der solche Kataloge benftttt, eondem

um die Erkenntnis nach der Tätigkeit der Drucker in den ersten Jahrzeiinten

des Buchdrucks. Die Literatur des 15. Jahrhnndeits ist in den Wiegendrucken

nur sehr unzureichend vertreten, überdies hiltte die zeitliche Begrenzung bis

1500 für den Literarhistoriker gar keinen Sinn. Daher sollen Verzeichnisse dieser

Art aocb in ibitr inneren Anordnung den Bedürfnissen der Geeehichtafors^er

dea Bnehdmckea in erster Linie entgegenkommen. Bin Terseiohnia der nach

Antorennamen registrierten Werke als Anhang wflrde jedem Wunsch gerecht

werden können. Im Kegister der Druckerte wire die chronologische Keihenfolge
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der Offizinen der alphabetischen vortuzielien gewesen. Was die Form der UiU-

DAmen anbelangt, so wird wan dem scbwediscbeu Veriasäer die Danicbüerang

BeblMwigt «her Tsraeilieii, ab die nnlMgrfliidfto LatiBbienmg Perufias. Wtn
auch dit M«tiioda in beidan Katalogen ConUna dteaelbe lei» ea iat dar IHmeaakM
nadi swischen ihnen derselbe TJaterBchied, der iwiichen der kleinen Schal-

Bibliothek in Västeras und der großen UniTersitäta-Bibliotbek in Upsala besteht

Dieser Unterschied läßt sioh am besten durch ZiflFem ans'iröcken : In der

Üibiiothek in Väi^toras sind 13 Ueutscbe Orte durch 67, 4 italienische durch 47.

2 fraasOiische durch 3, 1 schweizerischer durch 15 Drucke und je 1 hollindische:

und leliwedieeher Ort derch je 1 Dmck Tartrelen. Im Katalog toq Upsala llndat naa
TOB 26 deataciieD Orten 787, Ton 27 italieniechan 508, von 5 fraaallaiaebaa lOfi» voa

2 tchweizeriichen III, von 6 niederilodisch-belgnchen 56. ton 8 lehwedischeo 10.

Ton je 2 Osterreichischen und portugiesischen je 2 Drucke, von je 1 dinisches.

englisclien und 1 spanischen Ort je 1 Druck. Seine besondere Note erb&lt der

Katalog von Upsala durch die reiche Fülle der mittel- uinl norddeutschen Drncke:

Leipzig ist dorch 9 Olüziuen und 8ti Drucke, Magdeburg durch 3 Oihtineu und

5 Dmoke, Boetock durch 8 Brfidardnieke nnd Lflbeek dnrch 9 OCIIiineB nad

48 Dmcfce vertreten. Die flberant seltenen nordieehen Dnioka aiad nrar

nicht xahlreich aber in TorzQglicher Anawabl rertreten : je 1 Kloaterdruok aus

Gripsholm und Vaditena, 8 Drucke ans 3 Stockholmer Pressen und 2 Drucke

aus Odense. Dieser ganze Komplcr von Drucken wirft einiges Licht anf die in

ziemliches Dunkel gehüllten W;iiiih-riin<,'eii di r nruoker Brandis und Ghotan.

£in zweites Charakteristikum des Kataloges siud die zahlreichen, teilweise von

CoUiJn entdeckten Kinhlattdmeke. Ton denen bei einer anderen Oelagenbelt ge>

•prochen werden aoU. Sonst besitien die Kataloge in Besag anf die ragfonak

Verteilung der Pressen nnd Drucke die tjpisdien Züge: Nürnberg, Basel, Stras-

burg und Köln sind am stärksten rertreteu, wie immer wird aber die reiche

Drnckert&titrkeit dieser Städte von Venedig iihertroffen. das ja die Königin d^:

Heere von Druckerschwärze war, die im 15. Jahrhundert Italien überfluteten. Da>

Literaturverzeichnis in beiden Katalogen ist sehr reichhaltig; nur rermißt mau

Haosliks Gescbichto der Prager nnd Bandwerkeia Oeaehidite der Wflnharger

UniversitIts-BibUothek. Aach (Olaesers) Obotan. LQbeek 1906, wira trots der das

kleine Buch entstellenden Dilettantismen zu benOtzen gewesen. Collijn hat dM
Katalog der Inkunabeln von Upsala der deutschen Kommission für den Gesaat-

k atalog der WipL'Ptulnickf «»ewidmet. Has Deutsche l'eieh hat das (Jlück, unter

seinen Bibliotiu'karen eine ^auzc Koihe von Inkuiiabelkenneru ersten Ranges ig

besitxen. Wenn sich unter den Mitgliedern dieser Kommission aber nur einige

Mlaner bainden, die an Kenntaisaen. Seharlsinn nnd Oewiasanballigkeit dssa

Taiiiaaer der beiden hier angeseigtan sahwediaeben Kataloge giaicbkaoiBMn, se

wird man an dieaen Znknnltakatalog der Teigasgenbeit mit den hOehataa Aa*

aprtdien henntretea kAnnen. C—IL

Campbell Dodg^on, Catalogue of early German and Flamish woodcuts

piesarred in tba Departnent of priata and diavinga in the Bfitiah Mastern.

7ol. L London, 1908.

Ton der deatsehen BnebUlaetration dea 18. Jahrhnadarle konnte ober

Ihrer basten Kenner sagen, sie gehüre in ihrer Gesamtheit sweifellos zu dea

grölen Brseheinvngon der Knnstgescbichte. Trots dieser Eiaatobt hat es bisher
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niemaad vtniicht, Am Bifontlmsg di«Mr Jdtinea Kwittverk« daich Anlagt

^ifiN viaMMdwIUielieii loTMitert — Matt«n Deotsehe Bflcher^ninitrstton uit

fiur die oficotierMde Vorarbeit daxu — eine icbere Orandlage xa schaffen.

Auch daa an^eieigte Werk, Verzeichnis des Besitzes eines bestimmten Kabinettes,

will nicht als solche betraciitet werden ; wohl aber kann es dank dem kritischen

uud methodischeD Geiste, in dem es gehalten ist, bei sa erhoffender Nachfolge

•aadtrir latütitto dM Anttag daw tadUefa yoUit&ndigen Terseichnaog alter

-deoteohw illaitritrtor Dnitke b»d«nt«ii, etwi wi« ebm ia aniana Tagen au
den Katalogeo dar Iaknnab«ldnieke der einielnen Bibliothtkea ein llckaaloaaa

Yeneiebnis der uns erhaltenen Denkmäler dieser Art erwadnan will. Nach dem
Vorworte, das Sidnej Colvin dem Er^^ffuungsbande Yoransgeschickt hat, soll

Dodgsons Catalogue in sechs Teile zerfallen, deren Inhalt die deutschen,

hoU&ndischen und Ylämischea Schnitte bis 1500, die deatschen Schnitte

1501—1650, die daatachan Sefanitta 1551*1680, dfa ballindiseben und TUlmi-

acben Sabnitte 1501~1680, Bttdaina «ad bittoriaaba Daratallaagao mabakanntar

Haiater 1501—1680 and BQehar mit aaanymen lUaatrationan bildan Warden.

Der TorUagende I. Band, dem 15 gute Facsimilia nach beieichnenden Stocken

beigegeben sind, umfaßt die Abteilung 1 und Ton der »weiten die Arbeiten

Nürnbergischen Ursprunges. Von dem Hateriale der ersten Abteilung werden

den Bibliothekar die frühesten Einseischnitte schon deshalb interessieren, weil

-diw Art Tan Eanatipatkan faat aaiacbliaßUeb aa adar in Böcberdeckel geklebt

«nf aaa gckommaa fit, wia daaa aaah tattlehliab alte BibUathakan, aaab wann
aia kaiaa Abtailaog fSr Bilddraoke bcaitsan, an llteatan Holtaebnitfean innaiit

raieber sind als selbst mittlere Kabinette. In der Einleitung zu diesem Abschnitte

behandelt Dodgson alle Fragen, welche fiir den Gegeiistnnd in Betracht

kommen: den Zeugdrnck, den Übergang zum Druck auf Papier, den Druck der

Spielkarten and der Heiligenbilder, daran anschiiefiend die Bezeichnangen Karten-

analar, BmAnalar, Fonuebnaidar and daa 7arbUlmi Uifar Oawarba »i ainander,

den EinflnB dM Draekaa mit bewagliaban Lettern daraa^ dia Oaaabiehta dea

Bloekbacbes und die frühesten illnstriartaa Drncka mit ikcan itahmdaa Bilder^

kreisen, die Wiederholung einzelner Schnitte etc. Dem folgen eracbOpfanda

Bemerkungen Ober die Technik: das Materiale (Holz, Metall), den Drackrorgang

(Hand-, Reiher-, Pressendruck) nmi die Bemaluug. Wertvolle Behelfe für die

JBeschreibung alter Drucke wird der Bibliothekar, der den Bachsciimuck nicht

TamabiB la ignaiiaran gaarobnt iaft» ana dar iwaitan Abttilang in gawinaaB

viaaan. Wiadar gaban eialaitanda Bamarkangan iwtn, in wal^an Dadgaan dan

Wandal bam^riabt, daa am das Jahr l&OO der Holsachnitt dadurch erf&hrt, daB

•dia Haler sich seiner annehmen, die Bedeutung der Auftrfige des Kaisers und

(beschichte und Technik des neu auftretenden Helldunkelachnittes erörtert. Daran

schließt die Beschreibung der im Kabinette vorhandenen Schnitte Dflrers,

Bpringinklees, iSchOns, Behams, Tränt«, Krugs, Fiettuers uud einiger Mono-

giamniataB. In jedem diaaar Abachnitta ^ aina Antnahma maabt aar daa

Vark Babani, deaaaa Yanaiabanaf dar gagaaatindlieb aageardnata. Katalag

Panlia aagrunde gelegt ist — gaban dia illaatrierten Bucher nach den

Erscheinungsjahren aneinandergereiht Toran. Dann kommen die Einielschnitte

in chronologischer Folge mit verschiedenen, dem Entwicklnngsgange der einseinen

Meister angepaßten Unterabteilungen. Die zweifelhaften Schnitte machen den

Beichlnfi. Die illustrierten Drucke, welche ich dem Interessenkreise der Mit-
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teilongen entsprechend besonders in Betracht ziehe, sind nach ihrer Zugehörig-

keit zar Bibliothek des Briti;«)! Maseotns oder zu der Sammlung des Eabinettet

in xwei Gruppen geschieden. Diese Teilung miig der «irnndsatx, die Stücke 1e*

Kabinette« eingehender als die der Bibliothek zu beschreiben, dem Aator uüue-

gelegt hab«n ; et fragt lieh »b«r* ob «n« üntenehmdoDg der beiden Beeliodi

dnreh tTpogrephiiebe Mittel bei Venioigoog in eine Liete die Übeniditücli-

keit nicht nucb gehoben hätte. Die Bachanaidinitte, diese schwer za bebandela-

den Deukmftler alter Sammler-Barbarei, teilte Dodgson unter die Kinzelscfanitte

ein. Nach meinem Empfinden (Inden nicht nur die Ausschnitte, sondern ancb

die Prubeabdrücke zum Buchschniuck bestimmter Stöcke im Verzeichnis der

illustrierten Drucke, und zwar unter dem ächiagworte des Druckes, dem sie

entnoBBon sind, betaer ihre Stelle. Bbendabin md gleichlaUe unter da»

Sehlngwwl dee Dmeket — du firflbetten hier — gehSrIen nllo jene Titd-

nmrahmungen. welche, auch wenn tie der einige Schmuck eines Druekm sind,

inhaltlich in irgend einer Beziehung ru dem Texte des Buches stehen, dea

*ie zieren, .\llein die jeder Beziehung »ruKingelnden Titeleinfassuugen, welche

leichter als die andeiu bei den Terschieaensten Preßerzeugnisaen Verwendung

linäeu konnten, gestatten gewissermaiieu als Zwischeaatnfe zwischen des

Schnitten der iUnaliierten Bficher nnd den von Tornberein ab KimdUiller

gedtditta Dcaclien eine dienen nngepnBte Beadirtibnng, wenn tAon cne
Trenonng der Buchillui'trationen Ton den Einseiblättern auch in einem ^rane-

logisch arcelegten Verieichnisse durchgefu: :t werden mußte. Die ron Dodgson

gewählte Beb&ndluni;^wei$e hat zur Foice, daß z. B. jemand, der sich über den

Anteil $pripi:n;klees oder i>cbönä an den Schnitten der Koberger'scheo Uortnli

orientieren wül. bei jedem der beiden Meist«r an drei rerscliiedenea StelUa

nacbineben «nA: nnter den booka in tbe Departaent of printn and dnwingii

nnter jenen in tbe Dtpartaient of printed bookt nnd der Antacbnitte nnd Pvohe-

drucke wegen antcT den woodcuts selbst. Odo: tw Ton Spricginklee

illustrierten, in der Bibliothek brfii d^ichon Drucken 5. STöi haben Nr. 2. 3. 4.

& und 9 dieseUe l'mrahraaug. ebenso rerhilt es sich mit den Drucken 21 cq4

t^. Die Be^reiboui: jeder der Einfa^aogen ist iufterst knapp, för die der

ersten Gruppe jedoch genügend, da die i^zeichaang vPükheitaer Border* aol»ft

eine Uan Tenlellnng erweckt, der Schnitt aber nninr Nr. 1 der netdinii & S7»

ansAbilicb beecbrieben iat Der Scbnitt von Nr. 21 nnd 8S kt alt «ikb

orr..:rentaI lorder . . . [179X1-1]* >>- ledigfidi dar^ di« Xmm
iH' \ 1-1 g^kenrieicbret. Ertterea in Nr. >4 der woodccts .'r-ori-rr

two ang#U aad troyb-.e« if arm*-. di?n iweitea in Nr. >^ »tcrirr w.'.a

bxsiet of fr^it' wiederiuerke-ten. erforiert scho3 die grCSt« A'ii'zif :i«*i.tJ.t.

dn Nämaier luid ^l der Iit^l de« I»rucke$ an aaanf:a...g'ef Siiel^« ui

Confote^ tan Tetwcia an! die entiy t ecbende NvtMr der AbaeOang der

iJasQNRMi Bt^er dch aber ner bei Nr. U ladet TiHiiAt Ma fak

dienen ESewiedea an eebr den Stanipankt d«a answirüir«« Binllttia «iagt>

BOKjnen. lh«r ftri.lt ia di«r Wahl tüesne Sia»c:imkte« liegt eü« wane
AserifT^rrTr d ' ' 1 . 'sT^-"-:?. S^ir; C^^al^ra« hat a»ch hetm «cvis

in suk^^, wfl;""e ^ ~ L- - B^tfikz ^f* Brtt:?? lltf^f^'^^t y'-r''!' c+r

alten «i^^Uv-e.- l..s»i:.it.. r i:'e sat»a, L$ ie:^fr.ch* «&& Eaiis^^ia txz «jn^akaiokU

den deaBck<n H.iaKhsitiet in wtrdem. wie wir «n in dtaniMte i^mba nMa
bcnätncn. EisU ssS acize Bcnivraag nCerümga nadbt. Hat ann aadk dUrdm
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znrecht gefumleD, so erhält man die denkbar besten Aufacblüsse: über den

Pirkheiinei-'J itel — um bei den Beispielen zu bleiben — ist in einer kleinen

Abhandlung ;S. 379, über die Hoitalas-Scbnitte S. 382 ff. und 429 ff. gesagt,

WM Uber dinw Bttitor gesagt wnrdeo htm, wom Ar den iweiteo Fall nodi

«ina gani amgeseldmete Tabelle B. 568 f. folgt. Und darin Hegt daa Bewnndenia-

werte ao DodgsoDs Leietiug: die Aibeit, die auf die Erläuterung der einzelnen

Stäcke verwendet ist, zu ermessen, mxxQ man den Katalog des Dürer-Werkes

aufBchlagen, etwa den Text zu den Schnitten des Hrosvitabnches (S. 261), zur

Philosophie B. 130 (S. 2>^0\ zum Nashorn B. 136 (S. 807); der Text zu den

woodcuts commissioued hy the £mperor (S. 311 ff.) ist die beste und übersicht-

H^te DaiiUlliiDg, die vir Aber dieaea Gebiet tor Stunde beaitien, ond aie

wird ea fftr Jahnehnte bleiben. NlMnand, der in Zoknnft nie Kanatiiiftoriker

1ib«r dentaebe Boltschnitte achreibeo will, wird dies tnn kOnnen, ohne sich za

vergewissern, was Dodgaon an dieaem oder jenem Blatte bemerkt, and kein

liibliothekar wird sich einer exakten Beschreibung alter illastrierter deutscher

Drucke rühnieu dürfen, wenn er nicht neben Hain nod Proctor auch Dodgson

eitiert hat. H. B.

J. A. Fnrrer. Literarische FItochungen. Mit einer Einfahrang von

Andr. Lang. Ans dem BngUacben von Fr. J. Kleemeier. Leipiig^

Th. Thomas, 1907. — .5 M.

Mr. Farrer, dem wir bereits ein gutes Buch über die zum Feuertod ver-

urteilten Bücher verdanken, war ohne Zweifel der richtige Mann, an Panl

Bndela ,Le Traqnage* daa litetnriacbe Seitenatflek ni aobreiben. Seine nm-

faaaenden Kenntniaae nnd aeine grfindliebe pbilolegiaehe Bildung verbanden

sieh mit seinem echt angelsächsischen Spürsinn und das trerfliche Ergebnis

dieser trefflichen Eigenschaften ist das vorliegende Bucii. Ge^jenstand und Be-

handlung sind des Interesses eines weiten Leserkreises gewiß; und so wäre

alles in be^t. r Ordnung, hfttte man nicht zwei Bedenken, deren eines den Ver-

fabser, deren anderes den Übersetzer angebt. Mr. Farrer rühmt im Verwoiti daB

jedea Kapitel aeinee Bncbea ftr aieh allein geleaen werden ktane. F9r ein

fieinebandbneh ein groBer Vorsog. Und bitte sieb der Verfuaer damit begnttgt,

eine Art Baedeker dnreb die dunkeln Gebiete des Fftlaebertnms in sebreiben,

w5re kein Wort darüber zu verlieren. Mr. Furrer aber verdient eine höhere

Wertung und gibt seiiu'ii I.esern (ias lleolit. auch an die Methude seines durch-

aus wissenschaftlich geiiaitenen Buches mit hohen Ansprüchen heranzutreten.

An Stelle der im übrigen nicht streng eingehaltenen chronologischen Hetbode

wlre nber wohl ein anderer Einteilnngsgrund Torteilhnfter nnd natlrlieber ge»

weaen. Ba iat einlenebtend» daO du Gebiet der litemriaeben F&lschnng ateta

auf das der technischen FäUrliung hinübergreift. KünilUche Herstellung von

Handschriften sind in erster Linie technische Fälschungen. Ein Genie, wie es

Simonides war, verdient weniger wegen seiner großen Bildung als wegen seiner

erstaunlichen manuellen Geschicklichkeit einen Ehrenplatz im Inferno der großen

Fälscher. So ergibt sich die sachgemäße Scheidung in rein teebniaebe» rein

litenriaebe nnd die blnflgate Spielart — die litemriaeb-teebniacbe Filaobnng.

Diene Binteilnng dee Stoffes, die wie keine andere alle die Weiteningen, die

die Frage gestattet, sebarf hervortreten l&ßt, hätte statt einer eklektiseb-

ebronologiaehen Methode gewiblt werden mflaaen. Dieae Einteilnng hätte den ia
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der Geidiiclit« der Uterariaehen Filidmngeii aofewObnUch beedilafeB« Vciw

fuaer vielleicht mdi TenoUSt, in den fBlr Mine Zweeke charakteristiicha

Beispielen eine andere Änswahl zu treffen. So vermißt man bei der Behandlaof

politischer und kirchlicher F&lpchungen die durch historische Beispiele gestntrt?

Feststellang der unleugbaren Tatsache, daß den Machthabero des Mitteli.lt?r*

wenn es sich um eigennützige Zwecke bandelte, die fimpfiodang der sittliciiei:

Yenrerflidikeit der VritnBdeDlUiehnDf TOlligfenilig. Kenner der Oetarreiehiiffcii

Oetebidite bmnefat nwn nnr an die PriTiIegta majne nnd ninne ra eriaaem.

Se hätte rieh ferner eine Daretdlnag der F&lsehnng Ton San Martino in da
Babmen der großen Betrfigereien, die Mr. Farrer aafzftblt, weit besser eio|:»*

fögt, als etwa die MQnchhausiade ^PBalmanazars." Denn dort benfitzte der

Malteser Giust'i jie Vella den Umstand , daB die eigentliche arabische Geschicbtr

Siiiliens, die ibu Ivattü gcscliriebeii hatte, verloren gegaugeu war, zur Her-

atriinng einer peendarabieefaen Literatur, die nieht nnr ilim den arabisAti

Lehretahl der üniTereitit Palenno Teraebaflle, eendem aneh in 6elehrtMdcr«m

eine langanhaltende Verwirrung hervorrief. Der Flnnkerer Psalmanasar hingeg:cc

ist lediglich eine dOrftige Karikatur Cagliostros. Sein Name ist weniger als d«

eines großen Fälschers unvergelilich als wep^n der seltsamen Erscheinang, diß

das aufgeklärte England um Dr. Johnson an der mit plumper Hand bestrichen«

Leimrute des fawusen KFurmusauers" kleben blieb. Auf jeden Fall ist der Fau

«Pialnnuiaiar* von anMcfaließlieh lokal^englisohem Intereast. Und damit hmm
ieh anf einen Einwand» der an die Adreese dee Oberaetaera gerichtet iat Dai

Buch Mr. Farrera. wie fast jedes Buch einen £nflindere nnr für Engländer f»>

schrieben, hätte nicht einer bloßen Übertragung, sondern einer UmarbeitiD|:

bedurft. Für nicht englische Leser spielt England in der Darstellimtr Mr Farrsri

eine viel zu wortreiche KoUe. Es braucht nicht erst erwähnt zu weraen. diS

besonders berühmtfl Fälle von eogliscben oder England betreffenden Filschoagei

überall groflee Intereiae erwecken. So die KindertragMie Cliattertoae, fir

deaaen Terteidignng Mr. Farrer ebeneo warme wie wahre Werte flndet Oder

die politische canae cälebre des „Eikon Basilike*, deren Darstellung dem Ver-

fasser Anlaß zu einem Musterbeispiel scharfj^inniger nnd feiner philologisch*:

Kritik bietet. Aber schon die Einleitung Mr. Längs deutet auf die weaeotheb

nationale Färbung des Buches. Die Frage nach der Echtheit schottiichtr

Balladen — und Mr. Lang interessiert sich offenbar nur lur diese Frage, vu
der twar witaige aber wenig eaehliche Sehlnfi eeiner EinleituDg zeigt — Um
Frage nimmt in dem Bache einen nngebfthrlich breiten Banm ein. Und dit

Befarchtungen, dio die Einleitung weckt, werden nicht getftaacht. Von dei

sechzehn Kapiteln Buches beschäftigen sich nicht weniger als acht aa^

schließlich mit England. Das schottische Sprichwort am Beginn der Einführuof.

,Let ilka herring hang by its ain heid" hätte der Übersetzer, der auf dem Ge-

biete bibliographischer Literatar sich längst schon seine Sporen rerdieat bat.

mehr beheraigea eoUen. Im flbrigen hat er gnte Arbeit Teniebtet kMae Üb»»
oetaaag iat liott nnd immer geechmaekyoU. Daa beetladife Schwanken rna

„Herl" nnd «Mr.* ist etwas störend und das unmögliche «Sir Phillippa* (S.

hat Herr Klnen^eicr wohl nicht im Original gefunden. Das hifiliche Weit

, Unstimmigkeit "^S. 20),eiu journalesisches Fremdwort, hätte in einem wissenschaft-

lichen Buch ebensowenig stehen bleiben dürfen, wie die Wendungen ^Proselvtxar

englischen Kirche* (S. 60) und »nicht weniger wie" (6.99.) Die Plurale .betrüge*
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<8. 61) und „Kanons" (S. 98) sind hoffentlich nur Druckfehler. Statt der Be-

««iehsnng ..FalMhe ]>«skMttl«i** wite An gangbar« Tanniiu „PBmdsindoiiMlM
Dekrvtalm" Tomiiehen gevaMD. Dieia Binwtnda tollen daa rfleUialtaloaa

liob, das Herrn Kleemeiers Arbeit verdient, gewiß nicht einschränkan. Dann ihr

Terdaoken wir es, dafi nan jeder Deutsche in der Lage ist, nicht nur eines der

grundlichsten, sondern auch eines der anziehendsten und geistreichsten BQcher

der teitgenOsaiicheu bibliographischen Literatur m&helos genießen zu können.

— ä —
Koarad Stafiui, Gaachiahte dar Entatahnng und Varwaltung der

Ic k. Studian-BibUotbek in Laibach. (HittailaDgan desMoaealvardna Ar Krain

X%. S. 1-116.) Laihacb, t^p. Kleininajr und Bamberg 1907.

Mit der kritischen Darstellung der Entwicklung Ostenreicbischer Bibliu-

theken iat es nicht aufs beste be8t«]lt. Hansliks Geschichte der Prager Uni-

versitäts-Bibliothek ist zwar noch immer ein mit Recht geschätztes Buch, vermag

aber vor den Anspiüchen moderner historischer Kritik kaum mehr zu bestehen.

Die Arbeltao Leaaa oad Moaala ttbar die Hof-BibUotbak and Laithaa Aber die

Wianar üniTaraitlta-Bibliothak aind nicbt viel mebr ala aebr baaehaidena Ver-

suche. So hat sich der gegenwärtige Leiter der Laibaabar Stndien-Bibliothek,

Kustos Stefan, ein besonderes Verdienst erwarben, wenn er die bevorstehende

Übersiedlung der ihm anvertrauten Bibliothek zum Anlaß genommen hat, der

Geschichte seines Instituts nachzuspüren. Gestutzt auf eiu reichhaltiges Akten-

luaterial, nach dem er bloß die Hand ausanstiecken brauchte, hat er alle

waaaBfUaba& and, wie nicbk vanahwiafan wardan aall, aaab unwaaeiitMeban Einael-

haitan dar Sdü^aala aaiaar Bibliotbak an aiaar snaammeDbingaadaa Daratalling

verknäpft. Leider ist er uns den sehr notwendigen Index schuldig geblieben.

Uber Stefans Metbi ii'' läßt sich streiten. Der Veifas-*er ist durchaus Annalist

ujul trägt seinen Stoff wie einen offiziellen Keclienschaftöbericht vor, zu sehr

Amtsvorstand, zu wenig Historiker. Neue Absätze werden vorzugsweise mit

stereotypen Daten eingeleitet: (S. 51) .Eine hohe Verordonng vom 20. Dezember 1807

arianart . . .* (8. 69) »Znfalga das 8t H. C D. (Stadiaobofkommiaaioiiadekrat)

vom 9S. Daiambar 1815» Z. fiO.415 (Gnbamialvarordaong Tom IS. Jllfeaar 1816)

hat Sana Majestät . . oder im nächstan Absätze ^Darch höchste Kntschließang

vom 26. Aagnst 1816 (Qabernialverurdnnng vom 24. September 1816. Z. 10656/114)

wurde Kallister . u. 9, w. Das sind Dinge, die eine moderne Geschichtsschreibung

lieber in den dQrreu Pferch der Noten und Belege weist. Auch Wendungen, die

ira k. k. Amtsdeutsch geschrieben sind, hat Stefan ohne Not stehen gelaaeen, wie

B. 51 dia kflbna Kaoatniktion »gegen daai** S. 68 iat ala eniatgamaintaa Zitat

«io Sata aoa A. B. Smolaikara „Daakwirdigan Braigniiaan* (Cambridg« bat

Boatao 1888) an leaaa, daaaen Monatroaitit aiaa waitara VerbraitaDg vardiant*)

*) „Nacli dem P. Alexander Schragl (im Stifte St. Paul in Karaten) war

mein größter Wohltäter der Laibacher Ljzeal-Bibliothekar, der selige Matthiaa

Kalliatar, der mir dafflr, dal ich als Stodeat der PhUetophie and Theologie rar

baatfinafttaii Zeit fai dar Bibliathak war, daa Laaaro, wann araadara Baiahiftigangen

batta, Bftabar gab,.aia, waan dia Leaar dia Bibliothek mliaOan, wladar an den

gaborigen Ort stellte, und ihm, wenn er es nur wünschte, vorlai, aoTial Gald gib,

als mir die beste Instruktion eingetragen hätte, ich so viel an mainar BUdnng
gewann, daß ea mir tonst nirgends lo gut geworden wäre.**
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Derartige Entgleisungen btureu vvuiil den GeuuÜ der Lektüre, bind aber keiueawags

geeignet, d«ii iflehtigen, von Li«be Ar seiom B«raf imd TeritindBtt IBr tfiat

literarMch« Aufgabe erfUlten «rfiuter die wohlTwdieot« AnerkMurang ilrcitig

ZQ machen. E« kann nicht die Absicht dieser Zeilen eein, an der Hand im
wolilhescblageiieii Verfassers die Entwickliingsphasen der Bibliothek hier wif der-

zu^'eben. Die Laibacher Studien-Bibliothek weist die für österreichische Biblio-

theken typischen Anfänge auf: sie ist 1791 aus einer Ljzeal-Bibliothek herT^r-

gegeugeo, die wieder auf eine Jesuiten-Bibliothek zurückgeht. Penonal«,

Dotation!- und Verwnltnngefragen itandon jedeneit im Vord«rgnuidd ütret Bit*

wieUnngsbildei , nnd wie jodet Inetitot, deeeen Ao^Äben und Anspriebe eicb

an der leidigen Geldfrage reiben mußten, ist auch die ^tudien-Bibliuthek erst

poßt tot disciiinina rernm zu ihrer Bedeutonjf gelangt. Trotz ihr^^r bes' lieidrupn

Stellung hat aucl« sie ihre romantii-che Periode gehabt : znr Zeit .ies ffroßt-n

Franzoseiikrieges, als in den Jahren 1809 bis 1813 Krain zu Frankreich geschlagea

warde. Da legte ihr erster Direktor in patriotischer Entrüstoog sein Amt nieder

nnd der OonTemenr Mareohall Uarmont ernannte erat den Qrafea A g a p i t e

(1809-1811). dann Charles Kodier (1813). den ersten Annalitten der Aldos

and Begrflnder des ^BaUotin dn bibliophile" zu seinen Nachfolgern. Desi

französischen Interregnum verdankte die Laibacher Studien-Bibliothek auch dii

Itet'ht auf l'riichtiieni]ilf»re der in den illyrischen l'rovinTen gedruckten Schritten.

Allerdings mußte der liibiiothekar auch eine Liste der Bucher anlegen, die ,es

TwrdieDten, oaeb Paris gosdiiekt in worden'. Ob dieser Btnb nnr Plan blieb,

geht ans Stefans DarstoUnng niebt borror. Die Pransoim waren ibrigena ni^
die eintigen Fremden, die in der Laibaehor Bibliothelt bonrsehten. Ihr etstir

flbeians verdienstvoller und selbstloser Direktor Franz W i 1 d e (1791— 1S09>

stammte aus Preußisch-Sehlesien, ihr vorletzter (Jottfried Muys ?1865— 1897*.

von dessen Wirksamkeit Stefan mit be8oiid<»rer Wärme spricht, war ein Rhein-

länder. Die Studien-Bibliothek in Laibacii mit ihrer historischeu Bestimmaog.

einem bettiehtlfchen Teil des österreichischen Sttdens die engoFlIblang mit dir

internationalen literarischen Prodaktion tu geben nnd m erhalten, bat stets

das Giflck gehabt« von Uinnem geleitet so werden, die ihrer sehwierigen und

oft genug heiklen Aufgabe mit Hingebung nnd Verständnis nachkamen. Außer

den schon (ienannt»'n waren dies Matthias Kai lister (1813 — 1 828 , Matthias

C o p, (1828—1835;, mit dessen Namen eine durchgreifende Ketorui der Ver-

waltung verknüpft ist, die zu Ende zu führen ihn ein fröher Tod in den Flateu

dor Save vorbindorte, P. Josef Calasaas L ikawoti (1886^1850) «ad Kidtosl

Kastolie (1860-1865). Ihnen sehlieSt sich der Verfasser, der seit 1897 der

Bibliothek Torsteht, als wOrdiger Nachfolger an. Seinem Eifer ist es gelaageB.

der aus den Gefahren des Krieges, der Senchen — 1866 diente das Bibliotheks-

gebäude als Choleraspital ! — und des Erdbeben« — denn anch diese Katastrophe

blieb der vielgepräften Anstalt im Jahre 1895 niclit erspart — fast Qnven»ebrt

geretteten Sammlung ein neues und würdiges Heim sa schaffon. —w—

'

Livrea d'heures Imprimte an ZVe et an ZVIe sitele conservte dana

los bibliothiqnes de Paris. Oatalogao par Päd Laeombe, bihliotbdeairi

ä la bibliothbque nationale. Paris. Imprimerio Nationale. 1907. gr. 8*. LZXZIT —
488-1 ä.

Es ist ein Vergnügen die lehrreiche und anregend geschrit^bene Ein-

leituDg sa lesen, die auf 84 Seiten alles Wissenswerte über die Livres d' heores
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znsarotnenfafit. Lacombe. der heute für den besten Kenner dieses Gebietes gelten

kann, bespricht zuDächst die Bibliograp]iie Brunets und die Sammlungen, deren

Kfttalof« in Dio«k« Ter^lffentlicht wurden, und gibt eio reiches raisonierendes

VefMiebBit d«r bither anchieiiciieB Literatw ftbar dicMii Ton Biograpbra nnd
Kiinetktiuiflni hoebgMeliitet«ii Zweig dtr alt«B Bndiiadutri«. Auf Seite ZIZ
geht er anf die Livres d^liciures selbst ein nnd bandelt zanftchst ftber ihre

Hauptteile und Charakter ; er bezeichnet sie als nicht unter die offiziellen

liturgiechen Büchor geiiArig, denen sie jedoch jederzeit ohne Bedenken beigezählt

wurden. Daraul zieht er die Grenzen seines Verzeichnisses und ei klärt, warum
er nuuidies, wu den Lime d'hrares ähnlicli ist, aber doch anderen Charakter

istigt, wie die Hortidi «nimae, die Herologieo o. §. w.» «ugeeebleMen, andeiei
wieder mit einbeiogen hei. 8. XZVin geht er auf den Baehbandel der dninaligeB

Zeit und die groAe Zeiii der Livres d'beuree-Ausgaben QbeL von denen ihm die

Pariser Sammlungen ein reiches Material mr Verfu^nnp stellten, und zwar die

Bibliotbeque Nationale 347 Stück, die liibliutheque de i'Arsenal 65, Mazarine 45,

Sainte-Geuevieve 3S, Institut 24, das Mnsöe Cond^ 3i, die Ecole des Beaux Arts 33,

die Unifenittte-BibUotiiek md die Hatto de Cinni je 6, die Chambre des

ddpwtäe 8, die Bibliotbbqne hietoriqne der Stadt 12, dae Palaia des Beau Arte 10

«ad endlich die Stedtbibliothek von Yenaillei 8 Stfick, die Laoenbe nicb der

chronologischen Folge zusammenatollte. Bat Kap. II (& ZLYI) ist der allgemeinen

Heschreibüii<r der J.ivre d'heures gewidmet, und zwar zunächst des Kalenders

und seiner Verse, die sich in den verschiedenen Ausgaben sehr häutig wieder-

iiuien, aber doch fast inimer durch orthographische Änderungen von einander

ontefscheideD, der lile ond da vorkommeaden Bilderrlteei, der PriTilegien, der

kflnellerieehen AoMtattong, n der Jean dn Prd den AnetoS gegeben hatte, nnd

ecblieBlieb der gaaieeitigen Bilder nnd kleineren Illnstrationen, die in vielen

Eieinplaren mit größerer oder geringerer Euntt ttbermelt sind. Hiermit schlieOt

die sehr instruktive Vorrede ab. von der übrigens ein Teil bereits im Sommer

im Bulletin de Bibliophile erscliienen war, — Der Verfasser geht nunmelir zur

Beschreibung der in Paris aufbewahrten Schätze über. Das Verzeiclinis umfaßt

4iber 600 Namnem im Hauptwerk nnd drei im Nachtrag. Es beginnt mit der

Vetaid'eebea Anegabe vom 21. Aogaet 1486 and eatbUt mnichet : Beieiehanng,

Datnm, Titel nnd SchlnSformel mit Beiillgang der hauptsächlichsten Teile; dean

Formet, Typenbezeichnung und Ausstattung, endlich Umfang und Einteilung

mit Angabe der Literatur. Welchen Wert diese Sammln n<^ repräsentiert, mögen

nur zwei Beispiele erläutern: Von dem Pariser Livre d'iieures, das am 22. ük-

tuber 1527 für lory gediuckt und nach dem .Bepertoire des Tentes publ." von

1886/97 den Anktionepreie von 12.2S0 France erreiebte, eind hier nenn Biemplare

(Nr. 864—71), won dem rOmieehea Ar den gleiehea Verleger vom 17. Jlaaer 1885,

die in den Book Sales 1897/98 mit 860 Pfund verzeichnet sind, vier Exemplare

(Nr, 848—46) verzeichnet. Am Schlüsse sind Tafeln beigegeben, die den Bestand der

einzelnen Bibliotheken nach den Nummern angeben und eine Table alphab^tique. die

auf den Inhalt und die Druckernamen in der Vorrede und im Hauptwerke ver-

weist. — Der Kataiug ist eine vorzügliche und grundlegende Arbeit, die der

kAnftigen ForMbaag eine wert?olle Uatentftteang bietet H. B o h a 1 1 a.
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Kftfl Jaaker» FMtsehrift s«r Feier des brader^llulfea WwtiifciM icr

Korporation der Wiener Bvcb-» KwMl- «ad Mueikaliealiimller (Will»

öeutitke, tvp. Holzhausen, 1907).

Di« GeMhicht« dieses ältesten deutschen Bucbhißdierrerbandefi ist fflr

den Wirtscbaftshiftoriker von sehr bescheidenem Interesse. Cud so weiß acch der

Sekret&r dieses Verbandes in seinein Nebenamts als Historiker kaon etwas n
bcfieUsB, vas tker die GrmeB eisee r^gieml gebudoMa Wfat—gsfcniwi

UMMTCidite. Her aeeb swei BjefataBfCB Im TWMff die OtieiMiMi der

Korporation ein regeres Intereaee ra weekee : mit dem Streben nach Vertil^af

der letzt^^n znnftlerischen Reste, die ihm aas früheren Jahrhnnlerteu eeblieb«»

waren, und mit dem Kampf gegen die Zensnr. Jenes Ziel wurde erreicht lur

frußen GenagtaoDg des Verfassers, der ein leidensebafUicher Verfechter der

iaßersten Gewerbefreiheit zb sem scheint. Beiai Kampfe gegeo die Zenaar be-

fBdfte rieh die Kerpontiea liage Zelt mit der Belle dee micMgea ZMrtMiw-
lach !• der Zelt dee Habcpanktea dieees KtoipliBib im Jahre im fcad äm
rdatir grofie Moment ein absolot kleiuM Qesehleeht von Bachh&ndlera. Bei der

Darstellang dieser Ereignisse wird der pewi«?eTi hafte Chronist tnm lämende«

Strafpredieer : der Streit um Aufbebaog der Zensor wird Ton Fremden aus-

getragen, rahm- und mähelos erntet der Bachhandel die Früchte dieses Kampfes.

Es kann nicht rfihmeod genug berrorgeboben werden, mit welcher GeschicklicUDsit

ce der Teilhaier Tentaaden hat, dieaea jedaa dnuMtisehea JMagahaUw aat-

behfeadca Steff ta einer leseaewirtea DanteUaag aaimilaMa. Uagtaich aa*

ziehender als der HQckblick aaf die eigentliche BntwieUang des Verbaades

wire eine auaführlichere Darstellung jener Kr»Mgni??e gewesen, die seiner Gründaof

Torangirgen. Dem Verfasser, dem itian die Kr -uie anmerkt, mit der er in dieser

Schrift die Toga libera des Sekretärs ruit der Praeteita des Hl^toriker^ Tsr-

taasehte, konnte diese Ereignisse in einer darcb ihre Prägnant ganz Toilisfllfh

geratMien EialeitaBg freilieh aar ala ebitsr dicta hehaadehi. la erster Uaie die

tenpenflseatfellea Versaeba der Wieaer Bachhiadler im 1& Jahihaadert, d»
akadendsebea Bleigewichte, mit denea das staalliehe Gewohnheitsrecht sie be-

lastet hatte, Ton •>ich af>rnschötteln : ihre joristisehe t)nd materielle Abbiugicrkeit

von ier Ui T- rsität. Was in den ersten Zeiten def* BucJihandels notwendig oni

wohltätig war, der starke Schutz der HocbscbDie. verkehrte sich mit der fort-

•ehrriteadra Entwickinng des Buchhandels in sein Gegenteil: Die Wehltai

worde aar Plage, der Sehats aar FeeteL Von Kaiser Jeeef eamaa^ert» vaBtt

der flflgge gewerdeae Wieaer Baehhaadel heiaea beseerea Gebmaah fea asiast

Freiheit tu machen, als durch eiae schrankenluse Naehdrockerpraris mit des

badensischeu Biuhhändlern in einen nnröhmlichen Wettbewerb tu treten. Es

wäre lohnend, diesem selbstmörderischeu liegiuneu des Wiener Baciihandels bis

auf seine Wurzel nachzuspüren und in ihm enien der GrQnde för die Be-

deatuugilusigkeit Wiens als Verlagsort zu erkennen. Ein urkondiicher Aahaag
hebt die darehaas geviaseahafte aad ferdieaatKche Arbeit Jaahaia «bar dsa

Wert einer Gelegeabeitaschiifl hlaaaa. Die geaeboHMikTelle Aaastnttaag der

Schrift ist ein neuer Beleg für den erfreaUehen Anftehwung der Wiener Bach-

kunst, der klare und schone Druck ein neues Zeugnis fflr die gesicherte Stellung

Wiens als Buchdruckerstadt. Immerhin kann angesichts dieses auch ästhetisch

De friedigenden Buches der Wunsch kaum unterdrückt werden, daü die Korporauoa

ia Zakaaft aach aaf eine würdigere Ausstattung der regelmifiigea PabUkatasa
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des GeiarntTerbandes, der „^^terreich.- ungar. Buchhändler - Korrespondenz

kräftiger Einfluß nehme. Sollten es wirklich die Mittel dieses Verbandes nicht

gestatten, diese in primitirer Ungebundeubeit flatternden Blatter mit Hilfe

«iAM UmieblagM einer gefeftigteren Lebeneweite somflbreD?
—w—

Rudolf Pindter. Die Inkunabeln in der Fideicommifi-Bibliothek de«

Fürsten Dietrichsteia auf Schloft Nikolsbuig. Briiiio, tjf, Carl Winker,

1884-(19)05.

An der Wende des 16. und 17. Jahriiunderta waren es im heutigen

öttemieb Tornehnlicb iwei Oeachleditor, di« alt Bttcbenannler licb iwar

Di«bt bleibende Btbliotbeken — denn lie wanderten mm grOltteB Teile iiaeb

9ehweden — aber einen bleibenden Namen erwarben : Die Bosenberfe in Bftbnen

und die Dietrichsteine in Mähren. Über jene soll in knreero hier geeprochen

werden. Von der Dietrichstein'schen Bibliothek in Nikolsbarg wissen wir, daß

sie Ton dem 1690 verstorbenen Adam von Dietrichstein gegründet und tou dem
1686 Tentorbenen Kardinal-Erzbiscbuf von Olmütz, Franx Fürsten von

Dietriebalein, vemebft «aide. Im Jabre 164S fiel ale dem liegreiabeBTonteneaen

min Beute n, der de anf Befebl der Königin CbiiiHne naeb Sebwtden eebaffen

ließ. Ein Jahr darauf le^te der Kriegskoromissär Johann Bosxo ein Inventar der

Bestände an, das 364 Folioblättcr stark, noch heute in der königlichen rüblioth^'k

in Stockholm aufbewahrt wird. In dieser Bibliothek befindet sich auch der

grOfite Teil der erbeuteten Büchersammlung. Andere Teile werden in Upsala

(2 Inkunabeln), Lund, \ ästeras (b Inkunabeln) and Str&ngn&s verwahrt. Es iat

dinrakleiiBtieeb, da8 man diese Nacbiiebten niebt in dem oben angexeigtnn

Kntalof, Mndem in den nn einer andern Stelle dieeee Heftee beiprecbenen

schwedischen Inkunabelkatalogen Dr. Celans findet. Der vorliegende Katalog

enthält lediglich eine Aufi&hlnng von Titeln jener Werke, von denen der

Koropilator Direktor Pindter vermotete, daß sie im 15. Jahrhundert gedruckt

wurden. Auf Seite 104 ist folgende Note zu lesen : . . . ,Ich erlaube mir la

bemerken, dafi mir in dem Orte, in welchem ich mich gegenwärtig aufhalte, für

die Fertigslellnng dieser Übersiebt» irie flberbnnpt Ar die Zniammenatellnng

des ganten Inknnabelnkatalogee gar keine Hilfsworko snr Ver-
fägung standen* Das entwaffnet natflrlich jede Kritik. Man kann nnr

feststellen, daß man bei einer Reihe der von Pindter angeführten Titel nnr er-

raten kann, welches Werk gemeint ist, and daß von einer bibliographischen

Identifisierung überhaupt nicht die Kedc sein kann. Immerhin sei anerkannt, daß

der in Arbeiten dieser Art ganz unbewanderte Verfasser unter diesen Umständen

aebr Respektables geleistet bat* Ob die bentige Bibliotbek in Nikolsbnrg nach

den Sttnen des 17. Jabibnnderts j sich nengebUdet bat oder — me wabi^

scheinlicher ist — ob der Schloßherr von Nikolsbnig die wwivolläten Teile der

Bibliothek im Jahre 1645 vor den Schweden zu verbergen verstanden hat, ist

zweifelhaft. Jedenfalls ist die Bibliothek, wie die vorliegende Probe lehrt, iu

mehr als einem Sinne eine wahrhaft fürstliche Privatsammlung. Die Mainzer

Drucke, unter denen sich ein Exemplar der 42zeiligen Bibel befindet, der

Lsetnatins ?on Snbinco, die große Aniabl der Dracke, die dnreb Initialen nnd

Bandmalereion einen individuellen Wert erlangt babea, lassen sogar dnreb das

Hedium dieses Kataloges ahnen, welche Schätze in der Nikolibnrger Bibliothek

ibns bibliograpbiseben Kntdeekert nnd Beoebreibers harren.
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AUS ÖSTERREICHISCHEN; biBLlO I HLivEN.

(StodieBHIiliollMkeii.) In der 20. SitzuDg de« ober^^sterreidiuchen Lfta4-

tagM Tom 2. Oktober interpellierten die Abgeordneter! Krii:: zer nnd Gen^siefi

den Statthaher w^een der VerhAltniase der in IJnx bestehenden k. k. St»d»e«-

bibliothek (Bibhütheca poblical. worauf Statthalter Freiherr t. Haod^ foi^eftd«

Antwort sofort erteilte: .Ich bin lu der Lage, diese InterfeUatioB mUgtm^
aatvoilM. Ich begrüße die InteipdUtioii, wA ich hoft, dal ÜciclhcM
«iMB BCM Aact*B gtbea wird, bb ewdlidi die iMnmg ümü CMcpkae «m

Frmgen ein wenig za bescblenDigeo. leb wiU nidit ftnf die Terwickeltaa» hii mi

die Zeit Kaiser Josefs laruckreichenden Rechtprerbiltnisee näher eineebeiL

welche die heutige Lage der Bibliotheca publica verschuldet hab^n. Im tiU*-

meinen handelt es sich um drei i ragen bei der Sanierung der Zu&tikode dies^

Bibliothek. Die erste Frage ist die einer aasreicbenden Organisation der

erwaltaag der BlUiothelE. Bisher mrde dieae Vervihiing Stifti

JCrenenflBiter beaotgt Das Bätt Kreaaaifliister, vddiea aar eise Laai ehw

irgendeine eatspreehende (iegenleistang fflr die Erkaltung dieser Bihli«ttek hal

hat selbstrerständlich die Aufgabe der Verwaltung der Bibliothek nicht einen

eigenen Organ überpeben. sondern den jeweiligen Stiftsbofmeister in Linx na;

dpr Obsorße der Bibliothek lietraut. Die Stiftshofmeister sind meistens ilter«

Herren, die für die aktire Seelsorge, für den Dienst am Stiftsgjnmasinni ii

Xremsmftnster oder ancfa im Kapitel bot mehr wenig geeignet aiad aad eist

Art BaheaasteUaag hier geaieSen. Es ist aeEbatfentladüch, daA ein demtigv
Herr, der im Torgerflefcten Lebensalter ia diese Stelle eintritt, der aoefa bisiier

mit dem Bibliothekwesen sich lu befassen keine Gelegenheit hatte, nrch: i'.'

Elastizität imd nötige Arbeitskraft besitzt, und übrigens a-ch nicht über <ii«

nutige Zeit verlügt, um eine d. rartige Bibliothek mit jener Intenüität lu rer-

waltcn, die diese Aufgabe eriorderu würde. Neben diesem eigentlichen Yerwaliei^

dem Stiftshofmeister, iet noch eine Schreibkraft angestellt, der jeda wimm
sehafttidie Vorbildang mangelt, die ebea als Schreiber eddecht aad recht fii

Tonaerknngen in Oidtiuntr h&lt. Ich bin nun überzeugt. daB zur Sanieraag der

Zustände in dieser Bibliothek als erstes notwendig ist, daß ein wissenscbaftlicl

gebildeter BiMirttliekar angestellt werde, wie bei d»>n iibri<:en staatlichen Bibho-

tbeken, und daß er das nOtige Kanzlei- und Dienerpersunal bekomme. Ich hab«

ergessen, zu sagen, daS jetzt nur ein Diener au dieser Bibliothek existiert, der

daher die aOtigen Beiuignagsarbeiten nicht beso^ea kaaa. Es wird ütk tim

der Staat, weaa er die Bibliothek sanieren will, saolchtt eatsdilieBeB mtsasa.

das nötige Bibliothekspersonal anzustellen und zu sjstemisieren. Diesen Antrag

hat auch die Statthalterei dem Ui terrirhtsininisterium gestellt, als Provisoriaa

allerdings hat sie noch den \iitr.ii,' i,'estellt, Ton dem sehr dankenswerten Aner-

bieten eines Professors an einer hiesigen Lehranstalt, der in seinen dienstfreie:

Standen, in den Nacbmittagsstundeo, an der Bibliothek sich lu beschäftiget

bereit wire, rop diesem Anerbietea Qehrandi aa machen aad dieeem befaeüiato
Herra eiae eatapredionde Bemnneration la gebea. Da dieeer Herr aaf dem Ge-

biete der Geschichte aad Germanistik eiaa henronagaade Stellung einnimmt; si

wäre auch darin eine wef»:'nthche Verbesserung gelegen. Neben dieser Per^on-r»

frage ist die zweite I'rage jene der Erliöhung der Dotation. Di^^ tretreo-

wärtige Dotation ist ToUstäodig uuznreichead. Dieselbe reicht nicht emmai hin,
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nm di* Zotten der Bttehbinderarbeiten tn bettreiten. Der Notstand gebt eo weit,

daß die Bibliotheca pablien in Linx bereits dem Stifte Kremsrnfinster eine

ziemlich beträchtliche SanueiP schuldic: ipt welche das Stift Kremsmünster für

notwendige, unanfscbiebbare BucbbinderarbeiteD ausgele^'t h;it. mnQ also anch

die Dotation entsprechend erhöht werden. Die dritte Frage, die wichtigste

Frage, iit allerdinge Ton der LOenng nocb sehr ferne» n&mlich die Frage der

Vnterbringang. Weiland Kaleer Jneef II. hat dem Stifte Kremeafiostsr die

Verpflichtung aaferlegt^ in dem bekannten Hanee anf der Landstrafie die Offent«

liehe Bibliothek, die ans dem Bestände aufgebubener Stifte und Kloster ent-

standen ist, anterznbringen. Dafür erhält das Stift eine gänzlich an/ulänglicbe

Kntschädignng von einigen hundert Krnnen jährlich, wihrend natürlich dieses

Haas einen immer wachsenden Wert repräsentiert, schon vermOge seiner La?e

in der belebtesten Strafie von Linz. Man kann al«o dem Stifte absolot nicht

snmnten, dafi es grofle Banheretellangen auf eigene Kosten Tonehme, und nocb

weniger Mmnten, fftr die Bibliotiiek noeh widteie Binmliehkeiten ala bisher nn-

entgeltlich «nr VerfQgung za stellen. ist aber fiberhaapt dieses Haos fOr die

Unterbringung einer Bibliothek sehr wenig geeignet, es ist ein Notbehelf, nnd

hat, wie alle interititij^tischen Zustände, leider nur zu hinge gedauert. Die Biblio-

thek besteht ja nunmehr über 120 Jahre. Die Frage der Unterbringung der

Bibliothek in einem anderen Oeb&nde ist nar daTon abhängig, ob wir ein ent-

iprecbeades Qeblnde hiefBr finden. Ich habe bei meinem Amtsantritte arsprQng-

Uefa in Anssieht genomneii» diene Frage mit der Frage den gleiohfalla not-

wendigen Neubaues eines Statthaltereigebäudes in Verbindung zu bringen. Leider

aber stellt sieb dem Statthaltereipebfiude atißer den finanziellen Schwierigkeiten

auch die Schwierigkeit der Platzfrage entgegen. Bis jetzt habe ich einen ge-

eigneten Bauplatz in Linz noch nicht gefunden. Nun wird also allerdings auch

die Platsfrage für die Bibliotheca publica nicht leicht so lOsen sein. Vielleicht

wäre es flbrigent eine MOgliohkeit, daß dieee Frage in Verbindung gebracht

werden konnte mit der ebenfiUlf Tontilierten Frage Ton nonea BanfShnngen

on Stile den Landen. Ein froheres Projekt, die Bibliothek in den Binnen des

Museums unterzobringen. ist von vornherein unmöglich, weil das Muaeam selbst

für soine Bestände keinen geinitjendeii Platz hat. Also, einer Lösung der Hautn-

frage, der Unterbringungsfrage, glaube ich allerdings kein giuiütigeB Prognostiken

steilen za können und glaube ich, es wird das jedenfalls noch Jahre danem.

Wae dio Sjetomieierang den Pereonalea nnd die ErhAhnng der Dotation anbe-

trifR, eo haben wir daeNAtige veraalaflt, nnd im vorigen Jahre dem ünterriehto-

ninieteiinm die entsprechenden Antrige gestellt und haben wir anch im heurigen

Jahre diese Anträge urgiert. Ich möchte nicht zweifeln, daß sie b»>i der Budget-

verhandlung, die jetzt im Herbste zwischen den einzelnen Ministerien stattfindet,

auch wieder Gegenstand der Besprechung zwisclien den Ministem gewesen sind.

Kine definitive Antwort ist mir von Wien noch nicht sugekommen nnd dea-

hslb begrOfie ich die eingobrmhte Interpellation, weil sie mir einen infieren

Anlafi gibt, nm eine endliche Antwort von Seite dee Hinietaiinnis n nr-

gieren."

Die Neuorganisation der Studienbibliotheken, die in diesen Blättern schon

vielfach zur Sprache kam, ist jedenfalls das einer Lösung am dringendsten be-

dürftit,'^> Piubl. in unter den österreichischen Bibliotheksprobleraen. Zur Be-

scheiiieubeit erzogen, wird man es in den beteiligten Kreisen schon begrQOeo,

8
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WOBH von gooTernemeDtaler Seite versichert wird, man deuke öberbaapt an eue
L08ang. Daß für die Bibliotbeksbeamtenschaft die einsige LOsang der Linier

Studienbibliotheksfrape nor in der Schaffang geeigneter R&ume. eennpender

Fond» und eines qualifizierten Status bestehen kann, braucht nicht weit-r Ir--

tont zu werden. Anderseits sind die Osterreiobischen Bibhoüieksbeamten gewiä

aieht to tnghenig, das Anarbfoten ainaa mit den Varhtlbiiiaeii vartrastea

HtDDeat wie aa Profeaaor Dr. Konrad ScthiftiiaiiB iat, dar aidi barait ariclirtei»

gegen geringe Entlohnung weniggtens einigermafien Ordonng zn schaffen, in»

Opportun zn finden. Hauptsache ist, daß endlich etwas geschieht, die Natnr der

Lnsung wird erst sp&ter — hoffentlich nicht erst ,naeh Jahren' — ina Ange

gefafit werden rnftssen.

Lant £rlaases des Ministeriums für Kultus und Unterricht rem 20. Oktober

1907 worden dia geltenden Entlahnvogarondunftan der UniTeraitita- nnd Stadien»

Bibliotbakan dahin arweitert, da0 allen im Orta der Bibliothaken wobnbaftan

praktiaeben Arsten nnd AdvokatMi das Bntlebnnngareebt gegen Eriag

einer Eantioa ohne besondere Oanebmignng des IfinisteriQms bewilligt wnrde.

Das Wiener «Nenigkeits-Weltblatf vom II. Dezember 1907 weiB initan-

teilen, daß der Reichfirats- und Landtags-Abtieordnetf" Dr. v. !i a e <• h ] über

gaiiitäre Ubelstände an der Wient^r Universitäts-Bibliothek mit dem Minister

für Kultus und Unterricht Dr. Marc he t konferierte. Diese Aktion scheint

mit dem Antrag dieses Abgeordneten auf Zwangsdesinfektion der Bücher lo

OlTentliehen Bibliotheken naammentuhlngen.

VEREINS-NACHRICHTEN.

In zwei am 16. und am 28. Oktober stattfindenden Ansscbaßsitzongen

unter dem Vorsitz des ersten Obniannstellvertreters Regierongsrat Dr. Haas
wurde vom Vorsitzenden der Antrag gestellt, über die Form einer Stellung <ie^

Vereines zum JubiUnmsjahr des Kaisers zn beraten. Aaf seinen fernereu Antrag

wnrda beadiloaaaa, eine pabliiistiaehe ijiflening das Tareinaa ina Ange in lawei

nnd rorlinüf auf aehriflUohem Wag» aiab daa Antoila der (Mamlahiaebea
Bibliothekare na dieaam UntamebraeD in versichern. — Bei der Aufstellung

eines Winterprogramms wurde der Besuch einiger Wiener Bibliotheken in

Anregung gebracht. Schließlich brachte Dr. E g p e r v. M ö 1 1 w a 1 d die

Erörterung zur Kenntnis, die sich im o.>ü. Landtage au die Verhiltoisse der

Linier Stndien-Bibiiothek knüpfte.

In Augführung des lieschlusseä der letzten Ausschußsitzung besuchte um

10. November 1907 der Verein korporatiT die in den schOnen R&umen des

a.-0. Landbnnaes nntergabradite NiedarOaterraiohiaehe Landes-
Bibliotbak, wobei dar Direktor Dr. Anton Major In liebanawfirdigatsr

Bereitwilligkeit die Fahmng übernahm.
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PERSONAL-NACHRICHTEN.

An der Üniyersitäts-Bibliothek in Wien wurden dem mit Titel and Charakter

eines Regieranggrates bekleiiieten Bibliothekar Dr. Wiliielii» Haas Titel und

Charakter eines Hoirates und dem Kustus Dr. Isidor Uimmelbaar Titel ond

Cliirtfcter ein«» Begierungsratea vwrlieheD. — Dtr Koatot dar WiMer UoiTertitita-

Bibliotbek Dr. Jotef Donftbanm wurde lara Kvatoa I. K1«m« der Hof-

Bibliothek erauuifc und erhielt bei diesem Anlasse Titel and Cbenütter einet

Regierungsrates. — Dem Eottoa J. £la8se der Hof-Bibliotbek a. o. Professor

Dr, Ruiiolf Gejer, der ans dsm Bibliothelisdienste geschit-den ist, wurde

für seine dnrch eine lange Keihe von Jahren mit Kifer und Ptlichttrene der

Hof-Bibliothek geleisteten Dienste Umuk und vollste Anerkennung aasgedrtlckt. —
Der Knetet I, Klasae der Hof-BibUotbelc Dr. HeiDrich .Lenk in Burgheim

und Ouktheim «nrde mm autltndieebea Hitglied der Kdnigl. GeteUacihnft

der Witsenaehaft nnd aebOnen Literatur io Gotenbarg ernannt. — Dem in der

Papymssammlung der Huf-Bibliothek in Terwendong stehenden Gyronasial-

Professor i. P. Ku&tos Dr. Karl W e s 8 e 1 v und dem Kustos der üniversitäts-

fiibliothek in Wien Dr. Salomon Frankfurter wurde das Ritterkreuz des

Frans Josefs-Ordens verliehen. Den Skriptoren der Universitäts-Bibliotheken

Dr. Hogo G 1 a e a e r in Prag, Dr. Lndwig 6 p r u n g in Innabrack nnd Privat-

doaenten Dr. Rudolf Wolkan in Wien wnrden Titel nnd Chtrakter von

Xuatoden Torliehen. — Die Amannenaea Dr. Anton Sehnbert nn der

Bibliothek der Technischen Hochschule in Wien. Frans Wächter an der

llniversitftts- Bibliothek in Innsbruck, Dr. Friedrich Ahn nnd Dr. Kmil Lesiak
an der Universitäts - Bibliothek in (j';iz wurden zu Skriptoren ernannt. —
Der mit dem Titel eines a. o. Professors bekleidete Privatdozeut and

Anianaensis an der UniTeraitäts-Bibliotbek in Innsbruck Dr. Alois Walde
wnrde tum a. o. Profeaeor fAr iadogermaniaehe Spraehwiaaenaehnfl ernannt. —
Der im Dionate den InatftBtea Ar Oeterreichitehe Gcachiehttforaehnng be-

nrlanbte Praktikant der Univeraitlts-Bibliothek in Wien Dr. Heinrich

Kitter v. Srbik hat sich für neuere Geschichte habilitiert. — Der Historiker

Dr. Roheit Teichl ist als Volontär in dio Hof-Bibliothek eingetreten. — Als

Praktikanten sind eingetreten in die Universitäts- Bibliothek in Wien Dr. jar.

Walter Frischauf nod in die UnirersitAts-Bibliothek in Gras der Pri?at-

doaent fttr Eirdiengeaehidite Dr. theoL Frans Bliemeti rieder. — Der Prakti-

knnt der Uniteraititi-Bibliothek in Lemberg Dr. Adam Sknlkowaki Set

ana dem Bibliotbekadienat geaehieden.

VERMISCHTE NACHRICHTEN.

Die Yenanlns deiteeto BiblitChekire ! BMiters.

In der Regel sch&tzt man das Ertragnis wisseuschaltlicher Kongresse

nicht sehr hoch ein.' Die ungewohnte Umgebung, die Ffllle nnd Venchieden-

aitigkeit der inr Erörterung gcUmgendon Fragen, die biaweilen beohgetpannten
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Forderuiigeu au die gtbelligeu Talente der KungrefiteilDehnier. data die alige-

meiae Uarub« and abliebe ÜMt, falli totebe VerumnluDgen. wie eo eil, n
gnkSea Stidtea «bgehalteo werden, erkllren doeb wobl die Skeptie, die maa im

aUgemeinen begt. Auf den 8. Bibliothekaiteg, der am 23. und 24. Mai in

Bamberg stattfand, trifft alles das niclit zn. Die wohltuende Herzlichkeit, mit

der die bibliothekarischeti G&ste aufgononimen wurden, mutete sie heimatlich

an, die in herrlichem Wetter prangen*1e Landschaft mit ihren Heizen, das nicht

überhastete Tempo der Verhandlungen und die Art des Frogrammes, das sirir

an die Anftubnellbigkeit der Teilnebmer einige Anforderaageo etellte, deck

m prinsipieUeii ErOrtentngeo keinen AnlaS bot, die niemale getrabte Haraeui
and endlich der woblbeetelHe Tiich in Bamberg machtea die Tage genoBretii

aad nnvergeAUeb.

Sowohl die Kgl. Bibliothek, ele die Anla dee altea Ojnuiaaiaoia, die Ar

die Verhandlungen zur Verfflgnng gestellt worden war, trogen festlichen Schmuck.

Die Bibliothek hatte ferner ihre Schaukasten mit der ständigen Auswahl tob

besonders hervorragenden Hundkchriften durch eine bettachtliche Reihe anderer

vermehrt, worüber ein kurser Führer') erwünschten Aufschluß gab, ferner wv
eine rdebe Sehautellnng von Druckwerken, besondere aas der lokanabdxeit

and aae dem 16. Jabrhaadert, veraaetaltet.

Nach einem sehr vergnügteu Begrnfiangsabend am 22. Mat (and die Kr-

«ffnung dee Bibliotbekartages am 28. Hai etatt Zaaiebat bevrAAte Geheimtat

Schweake die Vereammluag, hie0 beeoadere die eae dam Aaelaade anweeendee

Oiite willkommen, darunter solche aus Stockholm und St. Petartbarg und aattf

besonderer Hervorhebung den V'orstand der Coogress-Librarj zu Washington.

Mr. Putnam. Ans Österreich waren Dr. Kichler und der Unterieichnete erschienen

Dr. Frankfurter und Dr. Hittmair stellten sich mit telegraphisciier Begrüßung

ein. Dann gab Geheimrat Schwenke etnen Überblick über Stand und FortacbriUe

der deateehen Bibliotbekea im abgelaafeaen Yerwaltangijahra. Daraae wird KUg;

daß daa Bedttrfiiii aaeh niod«ra eingeriehteten Bibliolbeltegeb&adeB iich iaver

mehr geltend aiaebt. Der bedeutendste Neubau, die große Qeblade für i e

Kgl. und Universitäts-Bibliothek in Berlin geht seiner Vollendung entgegen. Für

den Dienetbetrieb ietei von Wichtigkeit, daß in Preußen, öacheen, Württemberg

') Verzeichnis der bei der VciNaimnlung deutscher Bibliothekare um

23. Mai 19u7 und au den fulgeuden Tagen in der Kgl. Bibliothek zu Bainoerg

aasgeetellten Handeehriften (Ton H. Fieeher).

Andere teils am BegrQßaogsabend, teils bei der ErOffnuog des Tages

forgelegte Sohriftea waren : Führer durah die Alteabarg aad die Stadt Bean

borg von A. Sdmeter.» Bamberg. Ftthrwdarch die Stadt voa M. Pfeifbr.— Beitilge

lar Geschichte der Sftkularisution in Bamberg, Bamberg 1907, von demselben. <—

Ferner einijre Separatabdrflcke : H. Fischer und L. Traube. Neue und alte Frsif-

niente des I.ivius, München 1907. - - Johann Schöner uud seine Hsnsdruokerei

von Karl Schottenloher uud desselben : Denkwürdige Besuche in der ehemaligea

Klosterbibliothek Ebrach. — Außerdem hatte Profeteor Wotfetieg eine aiealich

gro0e Ansah! von Eiemplaren dar Yoeeieehea Zeitnag (17. Hai 1907. Nr. W)
mit 0. Albrechta Bericht Aber einen Vortrag im Yereio der Berliaer Bibliothekare

«Fraaea im Bibliothekedieoet* eingeechickt.
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in d«D Reichslanden Beamte fflr den mittleren Dienst und jonge Damen,

lietonders solche, welche eine BibliothekariDnentchale in Berlin absolviert haben,

in immer größerem Cinfai ge Jipranpezo^en werden. Dadurch dürften sich auch

die Gebfilter der wi>.seriscliaftlichen Beamteti höher stellen. Nor die Mittel für

die Vermehroog der Literatur werden uiigemein als uusureichcDd erklärt, be>

ondeit dieder Uni?eraittU-Biblioth«ken nnd die« nniMOMbr, nb die Bantlnuigt-

tiff^rn von Jahr in Jabr ataigen.

Dann kam, da eine grOSere Anzahl Ton Teilnehmern frflbar abreisen

mußte und auf das folgende Referat besonderes Gewicht gelegt wurde, der

Vortratr d, s ObeibibliothekarB Dr. Kichard Fick über ^Das Auskunft s-

burean «ieidoutachen B i b 1 i o t h e k e n u n d sei n e 8 u c h 1 i s t e". Über

Ursprung utid Zweck der Anstalt ist wiederholt Nachricht gegeben worden, in

den Pr«nfiiadien Jabrbfiehem, In der Zeiteebrift ffir BQefaerfrennde, im Zentral-

blatt Mr BiUiotbebeweMn nnd lenit. Hier darflber nnr einige Worte. Dae
Bnroau steht anfo engste mit dem geplanten Gesamtkatalog der prenßieeben

Bibliotheken in Zusammenhang, der auf Grundlage einer Abschrift des großen

Zettelkatalogs der Kgl. Bibliothek in Berlin Ton den anderen prenCisclipn

Staatsbibliotheken durch Nachträge und Ergäiizuiigen vervollständigt wird. iMe

Auskunltsstelle beuütxt zur Erledigung der zahlreicben Antragen iu eri^ter Linie

den Oenenlkatalog soweit er verliegt nnd den eigenen, allerdings Torlftnfig nicht

naareiefaenden, bibliognpbieehen Apparat; anfierdem steht ein Beamter der

KgL Bibliothek Tolletindig fflr die Zwecke des Ansknoftsbareans snr Yerfflgnng.

Anfragen, die auf diesem Wege keine Hrledignng finden, werden an Spezial-

saromlungen und an die Gjmnasialbibliotheken in Preußen, ferner an eiri*> t,'rnüe

Zahl von Bibliotbeken außerhalb Preußens gcHendet. (Auch österreicniscbe

Sammlangen wurden in einer Beihe Tun Fällen betragt.) Die Titel der Schriften,

die aneb auf dieee -Weise in keiner dentscben Bibliothek naehanweisen sind,

«erden in pSnehlisten* snn Abdruck' gebracht. Da für jedes gesnchte Buch

eine nur nach Pfennigen berechnete Oebflhr zu entrichten ist, erweist eieb daa

Aoskonftsbureau als eine sehr wertvolle und fast kostenlose Hilfe fQr die

Forschung. Bei dem jetzigen Betriebe bedeutet die Erledignng der Anfragen

zwt'iftdlos eine schwere Belastung der mittleren und kleineren Bibliotbeken.

Von den in 3061 Sciireiben gesuchten 7874 Schritten konnten 5117 als vor«

banden naehfewieien werden (rund 65"/«). die fibrigen 35'^;, fanden sich in

keiner dentscben Bibliothek. Dr. Fiek gab auch die Aniahl der in den

•iaielnen Bibliotheken nachgewiesenen Werke bekannt. Durch die spJlter ver-

öffentlichten Sucblisten worden ton den Desideraten noch 321 gefunden. Das
IJesaltat dürfte eine gewisse Korrektnr nach der günstigen Seite dadurch er-

laliren, daß ein Teil der gesuchten Werke übeiluiufjt nicht im Druck er-

8ciiie::eu ist, andere nur handscliriftlich existieren, und auf den Nachweis solcher

giundellslicb nieht eingegangen werden luuin. Der Wert des Ansituullsbureant

liegt ferner darin, daß durch die Beantwortung der Anfragen eine Beihe grOfiler

B^tenheifcen in Bibliotheken nacbgewieeen wurde, von deren Enst«» man dort

nichts wußte. Außerdem aber konnte das Ausknnftsbureau zur methodischen

Ausfüllung Ton T/floken dienen. Es handle sieb durchaus nicht darum, jedes

ir^'end einmal gedruckte I3nch oder alle Zeitschriften in einem Riemplare in

Deutschland zu besitzen. Doch kOiiiiten, besonders bei teueren Werken und ge-

wissen Zeitschriften, durch mistbodiscbe Ergänzung fehlender Jahrgänge komplette
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Exemplare geschaffen werden, die im Äusleibverkehr allen nur YerPirnn^

ständen. Anch eine Verteilnntf der fehlenden Literatar nach F&eherii wurde T«>m

Vortraikfcnden gegeben. Such weit emptitidücher als das Kehlen der ausländ ischen

aeieu die Lücken au deutücher Literatur zu spüren, worüber luanchet iotereuaate

Detftit beigebradii wurde. Da min 6mm ZoMmtteiiwirkm aller KliUoilidieii flr die

Brgiainag der Bettlnde aOtig sei and nur die Frage entotdie, anf ««lebe Ait

diel am besten geieheben konnte, ohne dafi mehrere Bibliotheken in einen na-

fruchtbaren Wettbewerb treten, schlägt der Vortragende die Aueknnftaatelle nad

ihre Dienste als elirlicher Makler swischen Bibliotheken nnd Antiquaren tt
Die Offerten sollen dann den ersteren zugeschickt werden. Weiters könnten aie

deutschen Regierungen durch die Nachweise der Auakunftastelle über die Unza-

l&nglicbkeit den literariichen Apparate» vea der Notwendigkeit dbeneugt wecdent

den Etat für die Bibllelbekea tn erhoben. Der Tortrageade iet weit dafon ent-

fernt, die Wichtigkeit und BedevtaaBkeit dee Inetitnti in flbertreiben, verwoiit

jedoch mit Recht darauf, dafi ea die Stellung einer Zentralanstalt habe. Er ist

si< li ferner bewußt. daB schon an den bis!ier ertielten Uesultaten di*> Bibl' -

theken und die Mitarbeit ihrer Beamten den bedeutendsten Anteil habea.

weshalb den Bibliothekaren von Zeit zu Zeit über das Erreichte zu berichten sei,

nnd lebUefit mit dem Danke fttr die allseitige Unteritfitaong. Der Tertrag fand

dnrcb die sympathiiebe Att dei Spreehere, die Priiiiion aeiner AvaflUiranfea

md das Thema allgemeinea Intereeee and lebhafte Aneikennuiff. Man hatte

durchaus den Eindruck, daß das Institut in Dr. Fick den richtigen Leiter baL

In der sich daran knäpfendeu Diskussion wurde allerdiiiLTd anch betont, die

StictiHsten glichen zuweilen einer Viihrinfunir von Kuriositäten. Unter dem Ein-

drucke der Vorangegangenen Austuhruugen erklärten jedoch Vorstände roo

Priseoi-Bibiiotheken und audere, »ie wollten för sonst nirgends Daehweisbare Exem»

plare, die dnreh die Avskanflaetelle in ihren Samminngen festgeetellt aeiea, die

Terleihnng gestatten. Ferner kemmt die Anregung Prof. Hettingera in Betradit

der den Nachweis von Schriften, die auch durch die Sachliste nicht sn finden

seien, fOrmögli h hält, wenn von Zeit zu Zeit die betreffenden Titel, sjstematiAch

geordnet, einzelnen Fachzeitschriften zugesendet werden, aus leren Leserkreise

wohl einer oder der andere die gewünschten Bücher beHitxen und zur Ver-

fügung stellen dürfte.

Dann begab aicfa die Tersammlong in die gegentlberliegende Königliche

Bibliothek, in deren Aoeitellangaiaale der BibliotbektTorftand Hane Pia eher
eeinen Vortrag „Die Königliche Bibliothek in Bamberg und
ihre Handschrifte n" hielt. Insbesondere dieser herrorragenden Hand

schriften«anmilutit: wessen liatt? die Direktion der k. k. Hofbibliothek mit Ge-

nehmigung des UberstkämniereiHintes Sr. Majestät den Unterzeichneten lum

Bibliothekartag entsendet, wofür auch an dieser i>tel\e den ergebensten Dai k

anendrfleken ihm ale angenehme Pflicht eracheint. Mit der Gribdnag Bambergs

anter Kaiser Heinrich II. eintetMnd» fttbrte der Vortragende die ZnbOrer in die

Zeit der Ottonen nnd dann in die der Karolinger zurfiek. Die ümkehrung der

ebronologiichen Ordnung, so auffallend sie anf den ersten Blick erscheinen

mochte, war för den Überblick über die Geschichte der Bibliothek in ältester

Zeit der richtige Weg. Denn ausgeiiend von Kaiser Reinrich wie> er auf ein*>

siemlich bedeutende Anzahl von Handschriften hin, die durch WidmangsbÜder

mit nnd ohne Beiedirlft des Namens, dnreh Widmnogsgediehte and aadere
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Kanoieichen aaf ihn und leine Zeit zoräckgeben. In eritor Linie kommMl
HturgiBche HandschriftPii and andere, theoloi^ischer Art. meist Kommentare

biblischer Schriften, die für den Dom, das Kloster Michelsberp und für

8. Stephan bestimmt waren, in Betracht. Des Kaisers eigenes, tieferes Interesse

UR ttiok^ttlini Bidiara wird man ttrifm vtrstaheo, wenn mna aicli

•rinaait, daB ar, •aanfc für den gaitttiehen Staad beatimmt» dain ia HUdcabaim

nnd Regeosbarg vorbereitet worden war. Vor allem aaf Beichenan, daa damala

eine ilinliehe Stellung für die Verbreitung nnd Pflege kunstvoller Schrift und

Miniatnr einnahm, wie in der Karolingerzeit ptwa Tours, wies der Vortragende

als Quelle einer Keihe zur Ansicht aufliegender Handschriften hin, femer auf

das bayrische Kloster Seeon, auf Regensbnrg, selbst auf eine Verbindnog mit

dogay. Ob die gewiB TOibaadene Betlehaag dea Kaiaan cn LIttieb (batta ar

doch Toa dort Durand ala Labrar aa dia Donaebnlo Bambarga borofea and

B|»&ter som Bischof ron Lfittieh vorgeedilagaii) eine deutliabe Spnr in den

Handschriften der Königlichen Bibliothek sarfickgelassen hat, mag sweifelhaft

bleiben, da zum Beispiel die der Trudition nach als Gebetbücher Kaiser

Heinrichs nnd seiner Gemahlin Kunigunde bezeichneten Handschriften nicht aas

Lütticb, sondern aus Seeou hersarühren scheinen. Möglicherweise gehört die Kr-

warbnag aiaaa Miamaatan ava Falda aaab ia diaaa Zdl ESaaa iatareaiaatea

Anabliek ia dia Zeit der Ottoaeo aad aaf Haadacbriftea, dia aicber mit ibaen

insammeabingea, erOflaat ain onscheinborar, tXbu BAaharkatalog im Cod.

Med. 1 (Ansst. SO), der mit den Worten beginnt : Isti sunt libri tercii

imperatoria Ottonis, qoos Placentiae invenit sibi servatos. Die B«^obachtung, daB

in diesem Satze ursprünglich der Name Johannes nur zur Hiilfte ausgeschrieben

und selbst diese weggestrichen ist, gab dem Vortragenden Anlaß, auf eine

Tragödie am Hofe Ottos III. bininweisea, auf jenea aat niedriger Stellang

darcb die Gnnat der ITaiaaria Tbaopbaao som Ersbiscbof tob Piaaenia empor-

gebobeaen Geistücbea, der aaeb aeiaam Abfalle rem Kaiser ia Gefangenschaft

geriet nnd des Augenlichtes beraubt und rerstQmmelt, elend zugrunde ging. Der

medizinisch»» Kodtx, in <lem das BflchorviTZ^'iclinis steht, wird in letzterem

selbst erwähnt. Daß unter den dort genannten duo libri Livii sich jene alte

Handschrift der 4. Dekade befand, deren Fragmeute vom Bibliothekar Fischer

aaa drei Xodiseo mtage gebracht and von dem ana leider eatrisaeaen Prof.

Traabe mit Toraagliebar Spilrarbait gaordaat and ina klare Lieht gestellt siad,

iat wabrschaialieh (Aaaat 1 F.). So warde aaeb der Grnad für die enorme

Bedeutung des seit jeher boebgesch&tzten „Bambergensis*' des Livius enthüllt

;

er ist, wie wir jetzt erkennen, eine direkte Abschrift jen»^r nur mehr in Frag-

menten erhaltenen, seltenerweise in 3 Kolumnen gesciirieben-n Livius-Hand-

scbrift des 5. Jahrhunderts, ohne Zwischenglied. Das eben genannte Bücher-

verzeichnis umfaOte fibrigens einen nur Terhftltniamäfiig kleinen Teil dar dam

Kaiaer Otto ÜL lEebdrigen Handsehriftan. Ihm gabOrta fsroer nacb Fischer ein

bftcbat viehtigar Baad mit Schriftaa daa Engeaiaa Vnlgarias und AnxUiaa, den

der Kaiaer im Jahre 999 aus Monte-Cnsino mitgebracht haben soll. Fiir seiaa

Entstehung am AiJan>,'e d<'s 10. Jahrhunderts scheint das konzeptaitige Aus-

sehen des Kodex, für den Besitz Ottos III, am Knde desselben ein auf dem

Schlußblatte befindliches (iedicht auf Papst «Jregor V. und den Kaiser, her-

rührend Ton dessen Kauzler, Leo Bisehof von Vercelli, hinxaweiaea. Ana Sfld*

itaUaa aollan Abrigena aoch andere Bambavger Haadachriftan staaraüB aad
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mit Otto III. in Verbindung stehen; so der Casiiodor des 7. Jahrtmaderti. «im
Vita Silvettri. ein Paalae Diacoone, die alle beneveatanischen Schriftcharikter,

2um Teile mit karolingischer Minuskel vermischt, aufweisen, dann d*>r berühmte

Instituti"nen-Koiiex des Justinian (Jnr. I. Ausst. 23i. das älteste und bfste

Exemplar, em ^^ainnieibaud, auf dessen enter Seite das Aufgebot Ottos II. ein-

getragen tat tt. n. m. DaB Otto IIL auch Handaehriftaa umm Vorfahreu

baaafi, seigt unter anderem der knt einer Überiiefetnog der Caans 8. 6«lli

Otto II. (nebst anderen Stocken) hOchst eigeuhlndig entfUirte £odex. daa «ater

Aht Salomen geschriebene P^alteriun quadripartitam entbaltor i jetst ak
Bild. 44 (Ansdt. 47 zu Bamb"r^ aofbewahrt. Daß dieser ean?*» Bucherschati Toe

Heiurith II. nacli Hamberg.' ^r, bracht wurde, ist höchst waiirM heinlich. Hatte er

ja doch Otto III. nacit Italien begleitet, nach deasen Tode die Kronintignien

mit Beschlag belegt ond offenbar a«di deasen beweglichen Beiitt.

Tranbes eindringender Keantnia der VerhUtnisse ist es gelangen» «nter

den Baoberger Handschriften rine ganie Reihe von soldien ni erkennen, die

m i t Beims lasammenbin^en. Zweifdioa war diese Herininft stets bei einem AngnsiiB-
Kodex (Patr. 21, Ausst. 28) durch eine alte ProTenienxnotiz. Es ist ferner

offenbar kein Zufall, daß eine andere Handschrift aus Reims si-h einst auf d^m

Mich' l-bc:g befand ijetzt iu Dresden). Berülimt ist auch das Autoeraph von

lüchers Geschichtswerk (Hist. 5, Ausst. 29», eines Schülers von Geri - rt. ti-q

den steh in Ende der Handschrift Briefe an Otto III. befinden, l iauoe iut

femer M%espttit» da6 die Bamberger Handschrift (Philos. 8, Anast. 80) die

Abschrift eines hente noch in Beims befindlichen EadcK ist, den der berihmic

Johannes Scotus mit < !_'•' händigen Randbemerkongen TOrsah, welche in des

Text des Barobetger Kodex eingeschaltet sind.*)

Fisclier hat nucli eine betrfichthche Meihf anderer Stücke in diese ^rroppe

gestellt: eine Vita Reni;_':i des Keimser Krzbischofs Hinkmar, einen Boetiiias

(den Traube als Besitz de? Johannes Soutus erkannte;, den Grammatiker Kutr che«,

einen Qaintilian und tinen Kodex, wu die zum Schlüsse eingetragenen fielet«

sa 8. Sebastian nad Polykarp anf daa Kloster Hanteville a. d. Mnrne in der

OiOtese Beims weisen. FranaOsisehen Schriftcharakter tragen noBeide« noch

eine zienilicbe Ansahl anderer Handschriften. Wieder andere zeigen deatlicb

niailändischen Ursprung. ?o eine gfeschichtliche Kompilation (Hist. 3; Ausst. 27 ,

die unter Bischof Arnulf II {9[^S bis 1028i geschrieben ist. während eiu Pseu ii-

Isidor (Cau. 4; Ausst. 24) eine Aufzählung der Mailänder Bischöfe bis tum Tode

des genannten Arnulf enthält.

Eine vierte wicbtige Gruppe bilden die üaudachriften der karoliugigciieo

Zeit. Als eine dieser lingst bekannt nnd berlkhmt war die ?on Leltacfanh ans*

fBhrlieh behandelte, prachtrolle Alkninbibel (BIbl. 1; Ansei 12), deren Heifcnnft

MS Tonis dmch die ganse Technik (Sehrift and Porpamalerei) and deren

Zeitbestimmung dadurch, daß in einigen Versen Alkuins, der 804 starb, als r.ocb

lebend behandelt wird, sicherstand. Eine and- r. l!a»id«chrift aus Tours »»t

unter Karl dem Kahlen gescbiiiben (Buethius, Ai itinaeiica. Claas, 5; Ausst. 13).

£io fräher antixiertes Homiliar entpuppte sich für Fischer bei näherer PrüUng

») Und weitere, eigenhändige Zusätze des Johannes Scotu« in dieser

Handschrift sind wiederum in eiuera Pariser Kodex interpoliert!
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•l» «ioM der ttt«it«ii Bi«mpl«r« ton än Pftoltu Diiconi» Werk (Patr. 155;

Ausst. 14). Sehr interessant ist ferner ein Kodex, der die palaeographisclie

Merkwürdigkeit zeigt, daß Bibt>]zitate Tom öbrigen Texte durch merowingiscbe

«Schrift abstechen. An zwei Personen aus dem Hnfst;iate Karls .les Großen

eiinnem zwei, jetzt getrennte, ursprün^rlidi in einem Bande vereinigte Hand-

schriften. Der eine Teil weist auf Bischof Jesse von Amiens hin, der eine

bedentende Stelloog als Diplomat und YenDittler in den religiOien Wirren jener

Zeit eiB&abm. Die lasdirift ,Meginfnf am Selilaise des nrsprflnglich cweiten

Teiles dürfte den gleichnamigen Kämmerer Karls des Großen bezeichnen, den

^Thyrsis" seiner gelehiten Akademie, den Freund Alkuins, der Meginfrits Tod (800)

in einem Briefe beklagt. Endlich fand Fischer im Kodex Patr. 17 (Ausst, 16)

ein unbekanntes Werk Alkuins (in jüngerer Abschrift) De laude dei et de con-

fesaione oratiooibasque sanctorom coUectus ab Alchonio levita, da» infolge des

leicht entstellten AntorenmoienB f^slier «nbeaditet geblieben war. Laisen sieh

auch die fTMchiehtliehea Sporen dieser reiben Bfiehersoliitse nur nnbeetinimt

in die an Oberlieferongen arme Vergangenheit verfolgen, kBnnen wir auch die

Qnt'ilen, auf weklie die einzelnen Grnppen zurückgehen, nur zum klcinnten Teile

feststellen, so dürfte doch die Wabrscheiiiliclikeit dafür «^precheo, daß ihre Samm-
lung und \ ereinigang in einer Hand und ihre Aufstellung im Dom zu Bamberg
durch Kaiser Heinrich 11. erfolgt ist.

Aus der Fiille anderer interessanter Details im Vortrag sei nur mit einem

Worte berührt der Hinweis Fischers auf den Ii. Anno, Erzbischof von Köln, einst

Schüler, dann Lehrer der Domschulc, auf Anselm den Peripatetiker, den Groß-

neffen des oben ervftbnten Bischofs Arnulf TOn Mailand, ferner anf den ZOgling

derselben Scfaole, anf den Kaplan and Notar Friedrich Barbarossas. Gottfried

von Viterbo, den Verfasser des Pantheon, die alle nachweislich in Bamberg
weilten. Aach die reichen Bibliotheksschätze des Michelsberges, deren Kataloge

Breslau ans den Scliriften «i^s Abtes Andreas I-atig (Auäst. 137 bis 141) Ter-

öffentlicht hat, sowie die uiiMeren ms 12. Jabrii. zurückreichenden Teil verzeioli-

Diäse wurden gestreift. — Der Vortrag des Bibliothekars Fischer, dessen wahr-

haft entsagungsvolle und anfopfemde Liebe sa leinen Eodiees hindnrehlenehtete,

ohne daA er in dieser Übersicht mehr ab eine bescheidene and proTisorisehe

Yorarbeit einer entsprechenden Gescbiehte der Bamberger Handschriftensammlang

geben sn wollen erltlftrtet fand nngeteilten and anhaltenden Beifall.

Daraaf wies Assistsnt Dr. Schottenloher mit wenigen Worten anf die Be>

deutung der neben den Handschriften in der Bibliothek aasiresteUten Druckwerke

nnd andere Merkwürdigkeiten hin, auf die schönen, liturtrischen Drucke Pfeils

und die fast vollständigen Drucke Erlingers, denen er das XXI. Heft der

.Sammlung biblw. Arbeiten' gewidmet hat Am Nachmittage hielt, außer dem
Programm, Prof. Eüihard Wiedemann aas Briangen einen von Demonstrationen

begleiteten Vortrag Aber die Weü-sehwan-Fhotographie nnd die Leistangen

eeinee Terbeessrten Verfahrens. Die vom Diener des phjsikalisehen Insiitsles

gemachten Aufoabm«! erwiesen sich als vortrefflich. Unter günsticren Um-
ständen sollen nunmehr in fiinf Arbeitsstunden tjegen hundert Aufnahmen

zustande gebraclit weraeii können, — I>araii schloß sich eine leinreiche Fiihrung

der Versammlun{t;steilnehmer durch die btadt mit Besichtigung histurisciier Denk«

mller und Kiichen. Herrn DibHotiiekssekretir nnd Reichsratsabgeordneten Dr.
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Pfeiffer gelang es ilnrrh tJio Macht «einer Ber-Mlsaitikeit und «laich uDver*?'^;:',; ^^t

Humor stets eine aufmerksame Corona um sich zu sammeln. Im ait^n ßathaai«

hatte vorher der Bürgermeister auf den romautischen Stadtteil .Kleia-Veoedif*

hingewiesen, der seit Generationen von Fischern bewohnt wird, die uralte Pn>

TÜ^gien geniefieD. Der Bnndgang lliDd winon AbtchlaS n«f dem MiriMitbetg

Qod uf deetoB prichtigtr, waitMi Anibtiftk in di« LaadiolMft Meteoder T«mM.
WQ «in VwperimbiA genommen wurde.

Ava iweiten Verhandlungstage hiflt, nach der MitgliederTersammlun? isi

Vert'infs Oherbibliothekar Dr. Geiger ^Tübingen) seinen Vortrag _Ub?r

Mitiätäude im Di s s e r t a t i o n e n w e s e n". Auf Mummsenti Anrega^^g

wurde aeiiierieit der Dracktwang ((kt Dissertationen beütiniiut. Eine tlatMi
T«U minderwertiger Pablikationen wnr di« Folge. Bei der rom Qcig«r ?«•

«nstalleten PrftftiDg ton DiMertetioneu ud HabiliUtionnchriftMi 9mm «nagti

Jahres haben sieh ihm bei 10 Prozent derselben Anstösse ergeben. Tm vw-

gelegten Arbeiten wird vielfach nur ein Teil gedruckt, andere Dissertationen *i-

i

uuvtT^iuderte SeparatabdrQcke aus Zeitschnfteu oder Sammelwerken. Geiger tah::

aus, ei sei reine Zeit- und GeldTerschwendung, solche Separatabdrücke lai

Zeitschriften, die selbst in allen Bibliotheken Torhanden sind, xn beaehreiboi,

IQ binden, ferner als «twna boeoDderw «nnteuelien luid dmt «wriindiidbw

ImtitQteB, die dieee Zeiteebriften tnni grofien TmI« andi betitM«, ab Geacbeak

annbieten. Die nähere PrQfang hat dann ergeben, daß es besonders gevta^

Zt'ihtchriften sind, die auffallend viel*» Separatabdrücke als Dissertationen Ijefern,

wodurch wiedeir.m dieso Zeitschriften selbst an Wert verlieren. Ferner werdfo

Dissertationen in pt-riodi-chen Sammelschriften vereinigt, die jetit wie Pilie im

dem Boden schOfien, alle die ,.\bhandlangen-, „Beiträge*. .Stadien* a. s. v.

All Diasettatiooea Ilgen dann wertloie Fragneate Ter, wihread die Tollatta^i«

Arbeiten in jeaen Serieawerken ateeke« vad am leoerea Geld erwuM^ea werica

mftasea, da Lfickeabaftigkeit voa Swienwerken für jede Bibliothek in TeroeidcB

sei. Die immerwfthrrade Kontrolle and Umfrage, ob eine in jenen Sener

erscheinende Puniikat'on eine Dissertation stei. die dam ein halbes Ja^^ *: ite:.

mit .Inder« in Umschlag vt-rs^ hen. im Tauschverkeiir einlaufe, bere-.ie Ärger aai

uDuutie Muhe. Die üchlimmsteu Fälle seien jedoch die, wo von einer Arbeit oai

einige Bogen la eiaer Ditaertatioa vefwendet weidea, wÜhiend die lellallBilii,!

Arbeit ia einer der obgeaaaaten Saoiailaagee gedraekt wird. Qeigcr Int ciaai

einiigen Jahre 200 aoldier Sehriftea gefaadea. 21 dentache BibUothekea nsiltei

also info ge de$ Attataasches bei dieeea wertlosoi Schriften ArMtaait und Geld

ovferp. Schriften, nach denen niemand fragt xiv.i die niemand brauchen kann.

Es seien socar Yki.e vorirekommen. wo dem als Di$«ertanoD redmckten Bnicli-

stAclc die E^aleiittog oud da^ Inaaltsverteichois der voUsUndigea Arbeit voTia-

feetelK war! Be eei alae Pfiieht der Bibliotkekea. d'e akadeniMte Seaaxe aai

die Begienagea aaf diaeoi üafag aalaerkaa» asMcta nd Ablrilfit ns«eb«.
Oieeerilifietaad wird aeeb dadarth erM^ dat daa Aadaad. bBaiaim PnabtiA,
für seine ia der Regel TortrefTicbea 'Tbeser g^«a dea Sias der Taueciiveitrige um
Teile minderwert^pe5 er- slte. wa« rieht r**iir^*t «*' da« Atstbe" ier deetSfftfi

Wi»i.*n«cr.ift tu etncner. Ge cer : :n üm »cniie^ücs s*;?" -- g aahin. daß.

««s dea fiiti:othekea als I*i$senau>.'a geliefert vird. vollsi^kci^ g >eio ncd ei&e:

wiaaaasebaftttchea Wert in weh habeu oa jfse ; ferner maase jede DitsertaL««.

die ia dea Badibaadel koniat. ab aekbe bcaiithail aeia. ffaffinb aitto fe^
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sucht werdan, dia IMiMrUttoBMi niteher tosiataiiscbett ond d«r«ii EvideDi dvrdi

Torl&ufige Yorzeicfanisse zu erleichtern. Er halte di« Egl. Bibliothek in BerliOf

die dnrch 20 Jahre (üe T'i'^' rtatiniien-VerieichnisBe pemacht habe, für die richtige

Stelle im Kegrhing dieser Frage, und sciila.^e eventuell die Kinaetsuug einer

Kommission zu deren Prüfung Tor. — In der lebhaften Diskaseion, die sich an

diesen Vortrag anicbloB, wnrde die Meinung geäufiert, daß auch nnToUstftndige

Disiertaftionen infolge der biogrtpliitdieD Daten dea Terfiiaaera nicht gani wartloa

seien (Hottinger). daB gerade die karian ToUitlndigan DiaaartatioBen nidit die

-wertvollsten seien (H&bler, Landaaer) und daß man hOehatana arrielan werde*

daß HruclislQcke von Dissertationen erscheinen, wie ^Prolegomena «n . . nEin-

leituDg zu . . Auch die Rücksicht auf die finanzielle Seite der Frage and die

Notwendigkeit, den Kandidaten hierin entgegenzukommen, wurde berührt. Nachdem

j«>doeb Prof. Schölts einige kraeae F&lle belenehtet and Gahelmrat SebiNnke

beiTorgeboban hatte, dafl ea gawiB aeböa aei, den jongan Laoten die Dmek-
koaten flir Dip^itationau zn amlfiigan« aber niefat anf Koaton der Bibliethekan,

und umsoniehr, als ihnen andere Promotionskosten auf keinen Fall erspart werden

dürften, schien die Versammlung mit dem Referenten im wesentlichen überein-

zustimmen nnd einigte sich dahin, das gesamte Material der K^\. Bibliothek zu

Berlin zur weitereu Regelong der Frage zu übermitteln. Auch lür ü^terreichisihe

Bibliotheken ist die Sache nicht ganz bedentungslus wegen dea erwitnanaii Aakanfa

anTolIatindiger Sebriften. Da jedoeh hier kein Dmekawang für Diaaertationan

herrsdit nnd kein Anatanach baataht, entfUlt f9r nna der grftfite Teil der

gefSgten Obelatftnda.

Hieran aebloS aieb dar Yortiag Dr. Scb o ttenloher*a «Bamberger
P r i T a t • B i b Ii 0 t h e k e n ans alter und n e u e r Z ci t". Er kiiüpfta

eigentlich dort an und setzte fort, wo Bibliothekar Fisdier abgebrochen hatte.

Den größten Einfluß auf lias Zustandekommen von Hücher8ainnilui;gen in Ham-

berg hätte einerseits die Gründuu^ der Dombibliothek durch Heinrich II.

anderseits die Überschwemmung des Marktes mit Büchern nach Aufhebung der

XlOater an Anfang dea 19. Jahrbnnderta gehabt Er fShrto eine Baihe biaher wenig

beachteter nrknndlieher Notiaan, vem 18. Jahrhundert beginnend. Aber Bdeber-

beditz an. Ünter anderen dArfte die Bibliothek dea Biachofa Lambert von Brun

1 1373 — 1398) bedeutend gewesen sein, die an Ruprecht von der Pfalz verkauft

wurde und sonach in der Pnlatina zu Rom stecken wird. Hugo von Trimberg

und Albrecht von Eyb werden in diesem Zusammenhange g;ewiird<gt. Aus

sp&teier Zeit ist die äammlaug des Domherrn Georg von Scbaumberg (f 151S)

an nennen, die, wann nicht aehon frflher, ao im Dreißigjährigen Kriege auf Burg

Bawanatoin angrande ging. Der intereaaanta BriafWeehaei swiaehen dam Bam-
berger Kanonikus Lorens Bebaim nnd Willibald Piiekhatmar iu Nßrnbarg wnrde

in Anaaflgen dargeboten.

Der Leipiiger Profeaaor Teil Warlar, dar 1516 aaine Bibliothek nach

Bamberg brachte, deraelbe, auf den der berflbrote «Vetna Codes" der PlantiniacboB

KomOdlea surflckgeht, fand Erwähnung. Es war intereasant, wie der Vor»

tragende die großen Bewegungen der Zeit in den Kreis seiner Betrachtung

zog, den Humanisnius und Luthers Wiiken berührte und von den verheerenden

Folgen des Bauernkrieges lur die Baui berger Bücliersammlungen sprach. Für

die zweite Hilfte des 16. JahthnndMte ergab aieh ihm eiae Reihe von NotiiMi
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aus den Karninerbüdiern der RigfluTfe. Hervorzuheben ist ferner die Grünr^UBf

and Vermehrung der bischöf liciieu Hamberger Hof-Bibliothek, ebenso ein fiir ii»

Erhaltung der Dombibliothek&handschtirten gewiß bed<^utung8ToUe6, augk.c:.

ftbw wcgvn d«r Ttrniclitiuig vialtr biitoriiclier Notisen und DokMeat«
klAgentwettes Sreignit, indem nlmlicli alle Handsdiriflen unter Propet Chrieteph

NeUBtetter daroh den Buchbinder Johann SchOner im Zeitrannie Ton zwei Jahrm

umgebanden wurden. Daß unter den Sammlern, besonders in ältt»rer Zeil, ic

ganz über wiegender Zahl (jeistiiclif erscheinen, ist erklärlich. Später ändern si'-i

die Yerhiiltniase. 60 gehOrte unter anderem die grOßte Bibliothek des 18. J&ar-

bunderts, die reichste, die Oberhaupt in Bamberg existierte, dem Uofrat u&i

Arehirtr Albert J. Boettinger; sie wurde leider naeh deeeen Tode (1768) nr-

•eblendert. Ane der Beihe der Semmler in und naeh der Zeit der Kloeterftufliebenf

ragen der eheraalige Zi&terzienser and spätere Bibliothekar der Königliches

Bibliothek Jfirk und der geistliclie Rut Schellenberger, aU Sammler von Sticiiei

und Uandzeichnuugen der Arzt Zio^^Ier, Maler Kuppieolit und lu ganz einzigst

Weise Josef Heller hervor. Dieser iiatte sein ganzes Hab und üut zani Kaufe

von BQchern und Kuustschätzen verweudet und sich noch io beträchtlich«

Sehnldeu gestfiiit. Ale nun nach langem Darben die Gelabr fSr ihm eintrat,

eich Ten aeineo Schitien trennen in mOeieii. endete «r aeiii Leben dnreh Qift,

aeine gmOaitige Sammlung aber bildet heute eine der Zierden der KOiüg^cbeB
Bibfi ithek. Aus neuester Zeit (1895) ist ferner die an seltenen, zumeist schön

gebundenen, besonders! an englischen und französischen Selteuheiten reiche

Sammlung des Kapitäns Gordun zu nennen, dann die große wertvolle Bibliotiie«

des Freiherrn Emil Marschall, vor allem reich an lokathisturiscber Literatur uci

an Schriften über dae Jahr 1848, die 1908 ernaeht wurde. Seien nnch leider

viele Banberger Bttehersammlangen seratreat und vereeblendert worden, edblel

der Vortragende, so erfülle ihn docii die seit Jahrhunderten bewährte Tomehtn«

G'sinniirii: mit Freude, wonach eine große Reihe yon Bamberger Bucberfrenn<leL

in alter und neuer Zeit ihre v^ammlungen öffentlichen Anstalten in uneigen-

nutziger Weise widmeten. — Fluchten auch Dr. Öchottenloher für »eine Dar-

stellung, besonders die Vorarbeiten von Jäck, Heinrich Weber und Leitecbah

den feiten Halt geboten haben, eo war dieaer dareb eigene arehiTalieebe

Sfvdien geaieberte nnd dareb eine Beibe anderer Notiten Tennebite hbtoriacb«

Überblick eine verdienstliehe und interessante Leistung, fär die eine erweiterte

Darstellung in selbständiger Form wühl geeignet scheint.

Den i^chliiß der Verhandlungen bildeten zwei bibliotheks-technische Mit-

teilungen. Die eine von Dr. Jaeschke (Norstand der Volksbibliotbek lo

Elberfeld) über \ erwendung eines ganz einfachen Kontrollapparates, der ea er*

mOglicht, an Volbabibliotbeken die aebr eindringliche Bneberrerieion vom-
nehmen, ohne dafi der AnaleibdieDit irgendwie geetOrt wird, ferner eine tweite

yon Profeesor Brann (technische Hochschule München) fiber eine ,ZetteII[ette*

für Katalogzwecke, deren Prinzip darin besteht, daß ein rangen förmiger Ansatz

des einen Büchcrzettels mus Karton) durch einen waerechten Jjchlitz in der

Mitte de> folgenden Kiiitnna ji^esteckt wird, so daß einerseits die Beweglichkeit

(.Auseinandernehmen uud Eiuschaltung au beliebiger Stelle), , andererseits die

gewflnacbte Abfolge der Zettel, die aneb in Albnmfonn Terwendel werden

können, in aberdcbtlicberer Weite enielt wird, ala bei loaen Zetteln. Bei

dieaem Ter&hren bleibt freilieb nur ein achmaler Streifen fdr Kmtfagnngen aa

Digitized by Googb



— 189 —

Kopfe der «inidnen Zettel frei. DMbilb ist eieh der Vertragende kler, diB
diesee Sjiten für die grefien Kataloge wieeeneehafUieber Bibliethekeo nicht

erwendbar iet, eber fOr kleine Sammlangen, Yolkibibliotheken, für die

rasch zu bewerkstelligende Obereieht aeaer ErverboBgen a. dgl. m. Das Ver-

fahren ist bereits patentiert.

Auf den Bericht der Kommission für offizielle Drucksachen wurde ver-

sichtct^ dagegen erstattete der Oberbibliotbekar Schnurr von Carolsfeld

(MHadien) einen Oberbliek Aber die Babsttfrage, wonwe berTorging, daB

der den giOfieren, wissensebaftüeben Bibliotheken gewtbrte Babatt eameiit

7«/,«/s betragt.

Nach einer photographifichen Aufnahme der Versamnilang im Hofe des

Alten Gymnasiums erfolgte unter Führung Dr. Pfeiffers dif> Besichtigung des

Dome und dann das gemeinsame FestmalU im Bamberger Huf, dessen heiteie.

on einigen geistvollen Trinksprüchen gewürzte Stimmung sich bei der £xkneipe

in der romantiechen Altonbarg noeh betrAehtlieh heb. Der fibertpradelnde Humor
Pfeiffo» nnd die von ebriieber Begeiaterang fllr die Stellnng und den Bernf

dee BibUeftekars getragene PenOnlichkelt Geigen itanden anch hier im Mittel-

punkt. Den Schluß der gemeinsamen Veranstaltungen bildete am Sonnabend der

Aasflug Dfirh Kloster Banz, während einige Teilnehmer den Staffelberg bestiegen.

Ursprünglich war zum Orte der Versanimlong Wflrzburg bestimmt, worauf

wegen des plötzlichen Todes v. iverier's versiebtet werden mußte und eben noch za

rechter Zelt sprang Bamberg ein. Da8 nnter dieien Umitladen die Bamberger

Kgl. Biblietbek, die nnr drei irinenaobaflUebe Beamte bat, neben den lanfenden

Geschäften die Vorarbeiten sor Abhaltong der Veraaromlangen bewältigen,

außerdem eine interessante Ausstellung zustandebringen und eine Anzahl von

Schriften vorlegen konnte, ist hoch zu schätzen. Für die aufopfernl'' Frennd-

lichkeit. mit der den Gästen auch zu nngewölinlichen Stumlen das Studium und liie

Benützung der Bibliothek ermöglicht wurde, und für die Hüfsbereitsciiaft, die

sie dabei den Fremden bewieoeo, gebührt dem Uebenswürdigen Bibliotbeks*

TOfsleade nnd leinm Beamten honlieber Dank. Wollte man das Urteil Aber

diese Versamminng nnd ihre Ergebnisse in einige knappe Worte fassen, so

konnte man etwa sagen: Dieser Bibliothekartag war gewiß nieht der wichtigste,

vielleicht auch nicht der lehrreichste, sicher aber ist, daß er nach überein-

stimmender Meinung der Teilnehmer aas dem Kelche der schönste war.

G 0 tt 1 i ob.

In Professor Bndolf BIttmaIrs vor kurzem erschienenen Buch „Der
Josefinische Klosterstnrm im Land ob d e r E n n s" (Freiburg,

Herder) ist ein beachtenswertes Material zur Bibliotheksgeschichte Oberösterreichs

am Ausgang des 18. Jahrhunderts zusammengetragen. Das Buch ist die Frucht

eines sorgfältigen Aktenstudiams, leider aber sind die Belege gar nicht oder

nor ouzareichend aogefflhti ZarBntstehmigegeeehielite der Linser 3il>llo-

theea pnblica* sei folgende Stelle ans Hittmairs Bneh sitiert (S. ie2f>:

,Dle ksiserlidie BatsehUeBung rem 6. MArt 1784 verfögte die Anfhebnng des

(Zi8ter«ien8er-)Stifte8 (Baumgartenberg). Ehe diese in Vollzug gesetzt wurde, ge-

nehmigte der Kaiser am 20. .^j-ril 1784 den Vorschlag der Landesregierung vom

12. März, das Stift Baamgartenberg'sche Haas in Lins (Landstraße 30) dem Stift
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Kremsniünster auf Abschlag «einer Furderangen käuflich zu überlassen xnrüctCT-

briiiffuiig der Bibliothek und des „Museum phyBicam", die aus dem zürn Bi^ot-

hof gewordenen Kremsmüntterer Haus gebracht werden mußten. Die Bibliothek

and das Mnsemn lühiteD htt vom (1778) aafgehobeman J«niit«nkoII«gioDi. Alf-

gestellt waren aie geweseii im kaieerlleheo SeUoB. 1788 wurde die Bikliethik

dem Stift Kremimflniter flbergeben mit dem Aaftrage, sie in eineni Stiftehns

unterzubringen und das nOtige Personal dabei anzustellen. P. Wenzel Grumieb

(aus Habstt*in in Böhmen) war der erste Bibliotliekar. Ka wurden nunmehr di<

Mobilien im ersten Stock des BaumgartenbtT^'ei Uaubes sogleich spezifiziert iir;J

in das Depuäitunum liir Klostergerätsciiatteu gebracht. . . . Geschätzt war d^^

Haue anf 9000 fl., die Summe der Einnahmen betrag 590 fl. . . . Den Paiteica

wnrde aefort gekflndet, ihre Berofling auf den noch beetehenden Mietakontzakk

larttekgewieaeii mit der Begrfindang, die Bendtiang der Biblioth^ darfe nach

BefeU Sr. Majestät nicht gehemmt werden, ob oaasam publicani bitten eich k. k.

Bäte und Sekretäre gefallen lassen müssen, das Schloß XU räumen, nmsoweiiijj^er

könnten Private sich bescliweren. Allerdings tauchte j>chon wieder ein neuer PUn

aor Benützung der Stiftsräume auf. Das lÜilitärkouiniando hatte angesucht um

ÜberUtanng einee Eaoaea rar Unterbringung der Hilititiknaben dea 8teia*aehen

Infanterieregimentee . . . Der Kaieer aber entaehied ddto. 98. Joni 1784, da0

ee bei der Obertragang Ton Bibliotliek und Mnaenm in das Baomgartenbergtr

Haas Yerbleibe. SpAter wurde dem Stift Kremsmünster zugemutet, für das ihm

äberlai-sene Banmgartenberger Haus 9000 fl. Kaufschilling zu xahl«^n. Mit kaiser-

licher Euischiießung ddto. Wien 23. Juui 1802 wurde der Kaufscbilling nach-

gelassen und dem Stifte das Haus eigeutümlicii überlassen mit der .ohnehin be-

kannten Bcdingnia**, daß die Offentlidie Bibliothek and .Mnaenm phjsicam* wie

biaher aamt dem Bibliothekaperaonal nnentgeitlich darin erhalten midirie biaher

allee beeergt, auch die Steuern hieven von dem Stifte entrichtet werden,* —
Aus der mit kräftigem Pinsel gemalten Leidensgeschichte der geistliche»
Bibliotheken zur Zeit der Klosteraufhebung seien folgende ailgerneine Be-

Btiminungen aii^'ftuhrt (S. 99 f): „Über Bibliotheken . . . mußten Kataloge Ter-

faßt werden ; die Abfassung der Bucherkataluge durch ein taugliches geistliche»

Individuum wurde geetattet . . . Die Kataloge mnflten au Hof eingesendet

werden. Die nicht fBr die Hof>Bibliothek beanapmchten BScher und Manuekriptt

gelehrten Fachea waren an die UniTOnitite- oder Lysealbibliothek der Piovint«

in der das Kloster aufgehoben war, za geben ... Ea war gestattet» DnpUkste

bei den Bibliotheken zu veräußern zugunsten weiterer Anschaffungen . . . r>nrch

die nachfolgenden zahlreichen Klosteraufhobungen hiiuften sich tiio Büciierinaßeii.

Das Linzer Depositorium im Kzkarmelitiunenkloster wurde überfüllt. Hofdekrete

normierten immer wieder die Verwertung der BAcher; die Bibliothekare darften

es bei allgemeiner Ankflndigung der Auktion In den Zeitungen nieht bewendea
lassen, sondern mußten gedruckte Verzeichnisse der brauchbaren und aleo nmee-

mehr der kostbaren und seltenen Werke herstellen und wenigstens zwei Monats

vor der Lizitation zur Versendung bringen, damit in- und ausländischen Bücher-

freunden und Liebhabern rechtzeitig Gelegenheit zum Kaufe geboten werd-^. l»ie

Ausscheidung der Bücher in Linx war dem Bibliothekar P. Wenzel ürumich lu-

gewieaen. Mit der Beaflhreibttng, Leitung der Verpaeknugen, der Tnuwportieruaf

an die Abgabeetellen ete. waren swei 'Begienmgekopieten beauftragt ... Un-

brauchbar oder wertloe Scheinendee wurde ale Makulatur Terkauft oder in die
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Stampfe gegeben. Die «Papiarer* lalilten für dea SCeotner Papier 1 fl. 15 kr.

Die Deckel warden den Buchbindern überlassen, und zwar das Stück za 1 kr.

bei Folio- ond Qaartbänden. Wenn sie wollten, konnten sie aaeb das Papier Ton

Folio- und Qaartbänden übernehmen, das Pfund i\\ 3 kr. . . . Übrigens wnrden

auch . . . 4 fl. . . . i:ei,'eben. Die zur Makulatur und Ptampf bestimmten Bücher

muBten vorerst so aaet'iuaudergelOst werden, daß sie nictit nielir Bücher waren."

on Intereite ist aaeb die Anfliebong der Dr ueker'ei dea Kloatera Bmehera-

b«rg ttnd der Bftcbertraaaport von Mondaee naeb Wien (S. 457 f). Ba lat be-

peiflicb, da0 Hitbnaira Ubeneagong gänzlich anf Seite der bedrftngten Kloster

steht. Wie immer man aber Ober die Aktion des Kaisers denken mag, der Vnr-

warf kann seinen Orj^anen nicht erspart bleiben, daß sie den Anfhebungsakt ge-

wöhnlich mit gruüer Barbarei durchtührten und im Namen der gefährdeten

Kultur eine Beihe erlesener ond woblbehüteter Kuiiurächütze zu Grande

richteten.

Anfang Jänner 1908 feierte der Pflanzenphysiologe der Wiener Universität

Hofrat Dr. Julius Wiesner seinen siebzigsten Geburtstag. Die Kluft zwischen

den (jeistes- und den Naturwisfonschaften, die im neunzehnten Jahrhnndert

sich immer stärker erweiterte, ist in den letzten Jahren durch die Erkenntnis,

dafl die «iaaanaebaftliehe Arbeit nnr dnreh die Heransiebnng aller aueb auf

heterogenen Gebieten erxielten Brgebniaae wahrhaft knltnrlSrdemd wirken kann,

oft überbrückt worden. Einer der eifrigsten und werkÜÜgen FOrderer dieser Er-

kenntniä, ein wahrer Brückenbauer, ist Jalius Wiesner gewesen. Die Forschung

nach der Beschaffenheit antiker und mittelalterlicher. europRiscber und

orientalischer Schreibstoffe verdankt seiner ouermüdlichen Arbeitskraft, seiner

hervorragenden Kombinatiousgabe und seinem tiefen Verständnis die wertvollsten

AnlMhliaae. Ent dnreh adne anf mikreakopiaehMi Eiperiaentm an%ebaaten

fkblflaie hat die Hypotbeae Karabaeeka, daS daa agefilate,* ana pflanilieben

Faaeratoffen bergeatelhe Papier schon im achten Jahrhnndert unserer Zeit-

recbnnng bekannt war, dafi also awiaehem dem modemea nnd dem aas Papyrus

gewonnenen Scbreibstoflf kein Zwigchenglied zu suchen sei, ihre wissenschaftliche

tSanktiou erhalten Wiesner hat ferner durch seine Forscliungen die An-

nahmen eines Bauiubast- nnd eines BaumwoUpapieres aaf expetimenteilem Wege

flkr inmer beaeitigt. Noch bia in die neneate Zeit wird aem Bat, heaondMa in

der Frage naeb der pyhaiadien Beaebalfenheit nnd Znaannenaetgung der anf

ottaaiatieefaen Ekpeditionen entdeekten Handadiriften eingeholt, nnd bis in die

neneete Zeit reicht auch die Serie seiner in der Frage der Schreibstoffe

publizierten Arbeiten. Daß dieser Natarhietoriker yat' ftoyvjv sich mit dem

Handwerkszeug historisch-antiquarischer Forschung aufs innigste vertraut ge-

macht und, den historischen Wert seiner Unteraehmougeu erkennend, diese lam
Teile u den Abhandhuigen der philoaophiaeh-hiatoriadien XhMae der Witn«r

Akademie TerOflbntItcht hat, aprieht für Wieanera Stellnng ein Geaaratkoapl«

der wisienachaftliehen Foraehnng. In dem Bpetlalgebiet aber, daa er Miaer

Forschung tum Ziel gesetzt hat, liegt es begründet, dafi auch der Kreis von

Fachleuten, für den diese Blätter bestimmt (^ind, an Wiesners siebzigstem Ge-

bartstag mit Ehrerbietung Anteil nimmt und sich den Wünschen aller an-

cbließt, die hoffen, daß mit Wiesners Abschied von seiner akademischen

Wilbiaakeit ainn nene JSpoehe aehier wiaaananbsfUichen LeittoDgen anhebt
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In ihrer Versammluntr am 22. September 1907 hat die «AssociatioD d«

ArchivistPB et Biblioth^caires Beiges* auf Vorschlag M. Stainiers, Conserrateur-

ailjoints der königl. Bibliotliek in Brüssel und Herausgebers der ,ReTue -ie?

Bibliotbci^ues et Archivea de üelgiipe" beschlusseo, die Abbaltang eioei

Internfttionftlen Kongrettea tob ArchiTaren und Bibli«'
thekar«» Miiiregeii, der in Jabro 1910 in Brtttsel MillBUeh der Wdt-

aaiitellniig itattfinden soll. Ein Organisationsausschuß, an desseo Spitze sich

die Herren Gaillard und Van den Ghejn befinden, wurde beauftragt, sich sowohl

mit dem Bureau des internationalen Kongres^ses der Bibliothekare, der l'*OÖ in

Paris itattfand, als auch mit lieu ArchiViir- und Hibliothekarvereirugung^en aller

Länder in Verbinduug zu setien. Bei der Debatte, die sich vor allem damit

iMiehftftigte» ob es geraten sei, Arebivire und Bibliothekare so eiuein geneia-

sanieii Eongrefl tu Tereinigen, wnrde einitiminig erkiftrt» daB oeben eiaer Beflie

on Speiialfragen, die in getrennten Sektionen erörtert werden kiMintea, du
Verwaltungswesen der Archive und d^r Bibliotheken so viele gemein«im«

Interessen umfasse, daß der Vorschlag, die Meinungen von Archivs- und

Bibliothek sbeamten gemeinsam xn vernehmen, nur als nütilich beluaden wurde.

Das Bi)rliner Antiquariat Paul Gottschalk ftthrt sich durch einen

sehr bemerkenswerten Katalog, dessen Inhalt keineswegs hinter dem Tit«l

„Seltene Biiclier und Handschriften" zurückbleibt, vorteilhaft ein. Vor allem sei

auf die iatsache hingewiesen, daß — wol zum ersten Male in einem deatach^o

Katalog «ine Reihe englischer Prflhdraeke ans der Preiie Wjnkj n de Wördes

angebotra werden, darunter swei m^^dmeke. Au der Beihe wirklicher

Seltenheiten sei noch ein Tenetianiicher Elnblattdmek hervorgehoben, der sb

Amulet diente, die Worte Christi am Kreuz enthält und vemratUch wohl aoi

dem 15. Jahrliundert stammt. Auch ein Jesnitendruck aus Nagasaki 1611 kann

als exorbitante iSelteniieit angesprochen werden. Speziell österreichisch'^s

Interefise besitsen ein 31 Seiten langer Brief des Kaisers Franz au seiueu

Broder Ferdinand vom Jahre 1806 und 58 Briefe Kaiser Leopolds I. aa dea

Feldmarichall Grafen Gaprsra aoa den Jahren 1674-1096, die anverOffentiiekt

Stt s^ scheinen. Avcb ein Beetboven-Haanskript fehlt dem gnt redigitttea

nnd mit sahlreieben Reprodoktionen versehenen Veraeiehnis nicht.

Die in der Nnmmer 8 der »Mitteilangen'* Torftfliftntlichte »Rangliste
der Beamten der Österreichischen Bibliotheken* bot einigea

Beamten Anlaß sn einer mehr oder minder temperamentvollen Kritik. Besoaders

dpr zweite Ahschnitt der Vorbemerkungen wurde abfällig beurteilt. Der Unt-r-

zeichnete als Verfasser dieser Vorbemerkungen sielit sich aber zu seinem

Bedauern nicht veranlaßt, von diesem Teil der Einleitung auch nnr ein Wort

zurückzunehmen. Umsuweniger, als er es nicht begreifen kann, wie die in jener

Binleitnng aasgesprocheaen OrondaltM nicht von jedem Kollegen geteOt

werden. Dag^en bekennt er sich eines grofien Ye^hens schnldig : Er war in

keiner Weise befugt, einen Teil der Beamten um die V o I o n t ä r j a h r e und

die im anderen Staatsdienste verbrachten Dienstjal.re in der Huhrik ,I)ati;m

des Dienstantrittes" zu verkürzen. Er richtet daher an alle Bibliothekare d:e

dringende Aufforderung, ihn durch Mitteilung der sie betreffenden Daten in die

Lage zu versetzen, die Liste zo berichtigen, damit der Neuabdruck des Vor-

teichnieses in keinerlei Rekriminationen Anlaß gibt. <l. A. C r fl w e 1 1.
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MITTEILUNGEN
des

Österr. Vereins für Bibliothekswesen.

XU. JahrgBDg. Jiner-Hln 1908. lir. 1.

Wiegendrucke aas Linzel* Bibliatheken.

Kachstehend folgt das Ymeichnis Ton Wiegendiucken, welche sich

in linz, O.-ö., und zwar in der Bibliothek des Priesterhanses, im DiOoesan-

ArehiT und in den Bibliotheken des Kapuziner- und Karmeliter-Klosters

tmd im Moseam Francisco-Garolinnm befinden. Eine weitans größere Anzahl

findet sich wohl in der Stadienbibliothek ond es war auch beabsichtigt,

zunächst diese zu beschreiben und anf Grond des gewonnenen Materiales

anch die Dmcke in den anderen Anstalten zn bestimmen; denn nnr wenn

eine größere Anzahl von Bflchem zn Gebote steht, ist es möglich, mit

Sicherheit einen nicht datierten Druck zu bestimmen. Da aber ftoßere Um-

stände die Ansffthrang dieser Absicht vorderhand verhinderten, wurden

unterdessen an der Hand von Hain und Proctor die Wiegendrucke in den

oben bezeichneten Bibliotheken beschrieben. Bei der geringen Anzahl und

räumlichen Trennung d^^r Bücher war es schwierig, fiberall zn einem

Resultate zu golangeii und musste die Bestimmung einiger Bficher auf

spätere Zeit verschoben werden, wenn es vielleicht doch möglich wird,

»Ii»* in d»'i StudienbihlioUiek vorhaudtmen Drucke zu beschreiben.

Wer •'iiimal ein Burli. hei welchem im Anfange nnd am Ende etliche

Blättf-r fohlen oder liaudschriftlich •rgfiir/.t sind, hei welchem keiji Titel

un<i keine Inschrift auf den Verfasser u. dgl. hinweist, in der Haut! ge-

habt und 7.[\ hi^stimmen versucht hat, wird wissen, wievi»»! Z-il und Mühe

»'S kostet, wu'viele VtT/.cielinisse man durchsehen muß. um zu ein»'Mi Ke-

suilate /.u gelangen. I'nd hat man sich übpr Verfasser und Inhalt orientiert

,

so bleibt erst nocli oft di«' Frage nacl» dem I)rucker /u beantworten, was

hei einer ireringen Anzahl von vorlieirenden Büchern sehr schwierig ist, da

man si lten eine glejclio, Type zum vergleichen findet. Freilich leistet

Hael.l.-r's Typen-h'eiMrloiium sehr gute Dienste: aber in vi-].)) Fällen.

b<^i grolier Ähnlichkeit und weiter Verbreitung der Typen wird man nicht

selten mit einer begründeten Mutmaßung sich beirnügen müssen. In manchen

Büchern fandt n sich Blätter aus anderen Wiegendrucken am Deckel an-

geklebt, von deren Bestimmung aber aus den oben augeföbrteu Gründen
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und bei dem Mangel an charakterischen Buchstaben abg^esehen werde«

maßte. Anmerkangen werden nur dann gemacht, wean sie von allgemeiner

Bedentong sind; eine genaue Beschreibung wird nur bei jenen Bächen

gegeben, welche bei Hain-Coppinger nicht bcschriebeo sind Eine «B>

gehenderc Schilderung des Herkommens eines Buches und anderer istv*

essanter Angaben muß dem Bibliothek.sk ataloge übtrlMMO werden.

Die Drucke aus der Bibliothek des Prie»ierhtQfl68 and d«& DiOeesu-

Archive sind je in ein eigenes Verzeichnis zusammengwtellt; jene ans dta

Bibliotheken des Kapnziuer- nnd Kanneliter-KlosteiB sowie ans Am
MosoUD Franoisoo^Carolinom sind wegen der geringen Anzahl in uam
gomoinsohafUichen Teneichnisse onteigebracht. Bei den einnUieii Biehen

ist jedoeh bomerkt» ob sie hi der Kapnsmer^ (K.-B.), Kannolitar* (C.>B.r

oder in der Bibliothek des Mnseam (M.-B.) m linden seien.

Den Yorsteheni der betreffmden Bibliotheken sei nach noch nach-

trSgUch der beste Dank IBr ihr gdtiges Entgogenkonunen ausgesprochen.

H. Dr. Rudolf Scfaachinger» Proftssor nnd Bibliothekar in Melk» hat dnrch

seine weitgehende Erlaubnis zur Benfltzung der notwendigen Hilfsbicher

die Arbeit erm^eht und gebührt ihm dafttr der spezielle Dank.

1. Die Drucke in der Bibliothek des Priestorhausos.

Di»'se sind in einem eigenen Zimmer, mit den Handschrift+^ti und

anderen, kostbareren Bachem aufgestellt. Vor einigen Jahren wurde mii

großer Liebe und Soi<jl'alt ein eigener Katalog über dieselben angpb'jt.

wobei Hain ul.s Grundlage diente. Die Wn 'i^t iidrurke stamnit-n zum grüßttu

Teilt' aus den verschiedenen, unter Kaiser Josef aufgehobenen Klöstern m
Oberösterreich. Bekanntlich wurde zuerst eine Auswahl für die Hofbibiioti -

in Wien getroffen, das übrige aber für die in Linz zu errichtende Studiei;-

bibliothek bt-öSimuit und einiges auch an die Bibliothek des Priesterhau^es

abgegeben. Da also die Bücher aus den Klöstern nur nach Linz über-

führt und dann gleich an Ort und 8t»^ll<' gebracht wurden, konnten sie

sich so trut erhalten. Dieselben sind meist in gut erhaltenen Einbänden

des Ib. und 16. Jahrhunderts, nur wenige in einem neueren Einbände.

Darunter finden sich manche Drucke, die sonst selten angetroffen weiden.

JL B^atiinmte Draokwuck«.

I. Augsburg.

1. Günther Zainer.
1. — n. d. — MurgahU davitica. — Fol. — H,* 10754, Pr. 1582,

fi. Johann S 0 Ii ü 6 1 e r.

2. — 1470. — Josephos, opefa, — Fol. — H.* 9451, Pr. 1589.
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8. SS. Ulrich nnfl A fra.

8. — (Nicht nach 1476.j — Felicianns, de divioa praedestioatione. — .Fol. —

>

H.» 6950, Pr. 1640.

4. Anton Sorg.
4. — M75. — 8. Anguaiiniu, qtüaqaagint«. — Fol. — H* 1987, Pr. 1841.

5. — 1477. — Bibtia gennuiea. — FoL — B,* 818fiv Pr. 1849. - >)

8. — 1477. — S. Bonaventura, speculorn B. M. V. — Fol. — H.* 3567, Pr. 1851.

7. — n. d, — Historia de S. Joachimo. — Fol. — H.* P746. Pr. 1678.

8. — n. d. — S. Maria, historia de eius coinpassione. — Fol. — H,* 10759.

9. — 1487. — Brack, vocabolarius. — 4. — H.* 8703. Pr. 1702.

10. — 1487. — Bnpertus, abbat Taitienab, de Tictoria verbi dei. — FoL —
H.* 14046, Pr. 1704.

11. ~ 1488. — Bi^donbaeb, Beiae ins hotlige Land. — Fol. — H.* 8900,

Pr. 1706.
5. Johann 8 c h 0 n s p e r g e r.

12. ~ 1487. Biblia germanica. — Kol. — H.* 3139, Pr. 1765. — ')

II. Bat0l.

1. Bornbard Biehol.
18. — 1475. — Biblift lalina. - Fol. — H.* 8068, Pr. 7584. — Bei Pr. fohlt*

2. Johann Ton Amorbnefa.
14. — 1498—1502. — Biblift latinn oam pootillii Hagonia de & Caro. —

Fol. — H. C 3175, Pr. 7818. ^ 1. 8. 5. n. 8. Band orbnnden.

15. — n. d. — S. Bernardinoa, aermonea do evangelio aeterno. — Fol. —
H.* 2827. Pr. 7631.

*

16. — D. d. — iS. Bernardinus, qaadrageiimale de cbriatiana religione. —
Fol. — H.* 28^4, Pr. 7632.

3. Nikolaus Kesler.
17. — 1487. — MefTreth. sermoDea de tempore et de sanctiB. —

> Fol.

H.» 11005, Pr. 7659.

18. — 1491. — Biblia latina. — Fol. - H.» 3111, Pr. 7679.

4. Michael Furter.
19. — 1500 — Job. de Becbofen, quadmplez missae expoaitio. — 4. —

H. 2728. ?

Inpreaenm Barileo per HiclMMloni Futer H Anno salnttfero ineanintidta

milleeioio qoin | genteaino nono krae (tkj Janoarij.

Yielleicbt 1. Jinnor ISOO?

&. Jobann Proben mit Jobann Potri.

80. - 1498. - Biblia latina ernn poalilUe. — Fol. — H.« 8178, Pr. 7788.

III. Blaubeuren.

1. Konrad Mancz.
21. — D. d. — Eusebius, epistola de roorte S. Hieronjrmi. — Fol. — H.* 6718,

Pr. 2653.

82. ' a. 4. — Henriena do Qorincben, de onpontitiosia caaibna. — Fol. —
H,* 7809, Pr. 2854.

1»
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23. — 0. — Jacobus de Ciusa, de auimabas a corporibos exatia. — Fol. —
H 9346, Pr. 2655.

IV. Bologna.

1. Heinrich v u ti H u a r 1 e in, 4. Presse.
24. — n. <L — Martinat Poloniis, margarita dcereti. — Fol. H. I06tt,

Pr. 6568.

V. Birgitrr.

1. Drucker d«a Jakob Qt ron Olttta, de aniroaboa «te.

26. " 1475. — Legenda S. Wolfgaagi. — Fol. — H.* 16221» Pr. 7804. — «)

VI. E8liR|an.

1. Konrad l'vuer. 1. Presse.
Exhortatio de celebratiune niissae. — 4 — H.* 6775. Pr. 2457.

t5. .AniODiuB, sainnia confessionuni. — 4. — H.* 1171, Pr. 2468.

Gerson, de pollationibos uucturnis. — 4. — U* 7699, Pr. 2470

VII. Floreni.

1. Antonina Miacoioini, 8. Preate.
29. — 1492. — Plotinaa. opara. — Fol. - H.« 18121, Pr. 6156.

VIII. Hagenau.

1. Heinrich üraii, 1. Presse.
30. — 1497. — Sammenhart, tractatus bipartitus de decimis. — Fol. — H.*

15177, Pr. 8189.

IX. K8la.

1. Johan n EOlboff. derlltere.
81. — 1491. — Ariateitelea, libri de anhna tarn qaaeationlboa Alberti Hagni. —

Fol. - EJ* 1710, Pr. 1084. V. 141.

82. — 1491. — Aristotelee, teitns parTomin natnraliam. — Fol. — H. 1717,

Pr. 1085. Y. 159.

2. Heinrich Quentel 1. 2. Presse.
33. — 1492. — Aristoteles, puhtica. eani eommentario Job. Veraoria. — Fol*-»

H.« 1769. Pr. 1.307. V. 144.

34. — 1499. — Aiiuanduti de Bellovisu, declaratio difficiliaui terniioornro. —
4. — B.« 1795, Pr. 1858. 7. 168.

85. — n. d. — Ariatotelee, deconomica cnm comroeDtario Job. Vanoria. —
Fol. - H.» 1778. Pr. 189D. V. 147.

86. — II. d. — Stella clericoram. ~ 4. — H.* 1^063. Pr. 1398. V. 1101.

37.— n. d. — Spernlnrii artis bene nior iendi. — 4. - H.* 14911. Pr. H2^. V. 30ö

88. — II. d. — S. Augustinus, de cohtempto nmndi. — 4. — H.* 20SÜ,Pr. 1440. V. 1^1.

X. Leipzig.

1. K o II r a d Kachelofen.
89. — 1494. — Praeeeptoriam perotile. — 4. — n.* 18817, Pr. 2867.

40. _ D. d. ^ 8. Thomaa Aqainai, da titiia et Tlrtotibni. — 4. fi.* 1891,

Pr. 2900.

26. — 1478. —
27. — n. d. —
28. ~ D. d. —
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2. Martin Landsberg,
41. — n. d. — Job. Hennig de Haynia, de passione Christi. — 4. — H. '84 1.

Pr. 2991 A.

XI. Mailand.

1. Leonhard Pachel.
42. — 1495. — 8. Bernardua, aermoae«. - Fol. — H. 2850, Pr. 5997.

48. — 1495. — S. Bernaidat, epiitokt. — 4. — H. 2818. Fr. 8998.

XII. Main.

1. Jftkob ]f«jd«iibfteh.
44b n. d. — Galielmas Alvenu, Omon, dialogns dt 7 McnuDentii. — 4. —

H.* 8310, Pr. 164.

XIII. NOrak«r|.

1. Anton Koberger.
45. — 1477. — Biblia latina. — FoL — H * H065. Pr. 1980.

46. - 1478. — Hiblia latina. - Fol. - H.* 3o68, Pr. 1984.

47. — 1482. — Alexander de Alee, «ammae para quarta. — Fol. -- H.* 643 *,

Pr. 2024.

48. — 1487. Biblia latina «am pottilUs. 4 toU. - Fol. - H.* 8167>, \
Pr. 2060.

49. (nach 2. Mftn 1491.) S. BonaTontoia, aaper libroa Mntentianiiii. — Fol. —
H.» 3540. Pr. 2068.

50. ^ 1492 - 8. Yinc. Ferreriw. sennonas da eanctis. — Fol. — H. 7008 >

Pr. 2074.

51. — 1492. — S. Vinc. Ferrerias, serroones aeatirales de tempore. — Fol. —
H. 7008«, Pr. 2076.

52. — 1492. — 8. Vinc. Ferrari», larmonoi hlemalM da tampor«. — Fol. —
H. 7008«, Pr.9078.

58. - 1493. - Biblia latina eam pottillit, 4 fall. — Fol. — H.* 8170 >, >.

Pr. 2083.

54. — 1496. — 8. TliuMias Aquiuas, summa. - Fol. - H,* 1436, Pr. 2102.

55. - 1497. — Biblia latina cum poatillia. 4 voll. — Fol. — H.' 3171 »,

Pr. pi5.

2. Friedrich Kreußner.
56. 1493. — iS. BernardinOB, tennonea de festivitatibas B. M. V. — 4.

H.» 2832. Pr. 2160.

8. J o h a n n S e n « e n s c h m i d. 2. P r. mit Andreas F r i s n e r.

57. — n. d. — Patrua Lombardoa. gloasa PsAltehi. — Fol. — H.* 10202.

Pr. 2208. - •.)

4. Konrad Zeninger.
58. — 1482. — Vocabularius teutonicus. — 4. — C. III. 6333.

50. — 1482. — Bartholomaeaa de Chaimiü, confe^sionale. — 4. — H.* 2486,

Pr. 2281.

0 Ittcipiont iaterpratationat atc. fahU
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60. — 148i. — IMonjthM de Laawii, tpMalsni ttetut hamuae fite«. — 4 —
H.* 6946, Pr. 2251.

6. G e o r fr S t u c h s.

61. — 1489. — üersun, opera. — 4. — H.* 7623, Pr. 226S.

62. — 1427. — Breriartam StHtburgense — FoL — H. 8968, Pr. 2280.

7. Kaspar Hochfeder, 1. Presse.

68. — 1491. S. Anielmat. opera et tractato«. - 1 ol. — H.* 1164, Pr- 22äS.

XIV. Pmmm.
1. Benedikt Hayr nit Konrad StabaL

64. — 1482. — Euaebiat. de roorte S. Hieronymi. ~ 4 — H.* 6721, Pr. 2821

65. — 148'?. — Jh • bus de Clai«, de animabu a eoiporibaa exntie. ^ 4. —
H.» 9850, Pr. 2827.

2. Johann P e t r i.

66. —> D. d. (nicht vor 1490). — Lochmaier, practica electiouam praelatoram. —
4. — H.* 10175, Pi. 2889.

67. — D. d. — 8. Thomaa Aqainas, da perievlia coDtioyaatibaa ciica

enehariatiam. — 4. - H.* 1879, Pr. 8850.

XV. Reutlingea.

1. Johann Otmar.
68. — n. d. Manuale parochialina aacerdotnm. — 4. — H.* 10725,

Pr. 27J7. - (?/

XVI. «Miar.

1. Koarad Uiet
69. — n. d. — Matlbaene de Cracovia, dialogoa rationie et eonidentiaa. — 4. —

H.» 6807.

70. — n. d . — Wimpheling, aratio qaeralosa. — 4. — H.* 16128 — 12027,

Pr. 2445.

71. — n. d. — CorTinas, latinum idioma. — Pr. 2449.

g. cb. c. 8. ». c. et pp. 0. 4. 12 ff. 40 lin.

thL i, ai Latianm Idioma ma ^
j]

gittri Lanrüfi •Ceraini Q

Moaoforens). | — Sequ. 10 dM. — fW. i. 5i Latianm Ulona magiatai

I Laarentij . . . ( ) Uis hic . . . cö —
1|
tpicor ete. ^ FoL tia (L Mi^i

Latinani Idioma ragfi Laarentij coraini nuuoforeft.
|| de noao heae

emendatam. Spir^ impreiaam | per Conradam Hjat ezplicit feliciter. | —
JW. 12. b, vacat.

72. — n. d. — Job. Picoa, aareae epistulae. — 4. — H.-C. 12995.

XVn. Strafifem.

1. Jobann Hantalia.
78. — n. d. — 8. Albertna Magana, de landibna B. M. V.

Pr. 228.

74. — n. d. — ä, Albertos Hagnna, opns nrginia glorioaae.

Pr. 229.
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2. Jobanu Reinhard von Grüningen.
75. - 1488. - BiUi» btiiii. — F«L H*8088, Pr. 487.

76. — 1492. — BiUia laünft enm pottillis. — Fol. — H.« 8169 «, Pr. 468.

77. — 1493. — Nicolaoi de Saliceto, aatidottrius animae. — 8. — H.* U162.

78. — 1496. — Antonias de Bitonto, serroones dominicales. — 8. — H.*82S0.

79. - 1497. — Baldonjf. aphorismi. — 4. — H.» 2270. Pr. 477.

80. — 1497. — Biblia latiiia. — i- ol. — fl.*, S122, Pr. 479.

8. Johann Prflfi.

81. — 1488. — Gerion. opernm toI. prironm. — Fol. — H * 76^2 \ Pr. 586.

4. Drucker des Jordanus tou Quedlinburg 1483.

82. — 1483. Jordanus de Qaedlinborg, sermones de tempore. — Fol. —
H.* 9488» Pr. 584.

88. — 1485. — Hogo 4e 8. Victon, de McnneBtii. — FoL ~ H.* 9085,

Pr. 597.

84. — 1491. - Vocftbalftviua broviloqnu. — FoL — G. II. 6895.

6. Ooorf HoiDor, 8. Preise.
8& ^ 1500. — Petras Comeetor, bietorift acbolMtiee. Fol. — H.* 5588.

Pr. 749.

XVIII. TQbingeB.

1. Johann Otmar, 2. Presse.
86. — (nach 30. März 1500;. — Job. de Staapits, decisio quaestiunis de aadientlft

miBMM. - 4. — H.* 15058, Pr. 8885.

XIX. Ula.

1. Johann Zainer, 1. Presse.
87. — 1474. — Berchorius, liber biblia« moralis. — Fol. — H.* 2794, Pr. 2502.

88. — n. d. — S. Albertus Magnat, eermoDes de tempore et de •anetia. —
Fol. — H.» 470. Pr. 2629.

89. — n. d. — Nider, lerraonei. — FoL — H.* 11808, Pr. 8585.

90. — n. d. ^ Tita Pstran. — Fol. — E* 859i Pr. 8588.

XX. Venedig.

1. Johann von Köln and Johann Manthen.
91. — 14S0. — Silraticaa, liber pandectarum medicinae. — Fol. — H.* 15198,

Pr. 4847.

2. Adam ton Rottweil, I. Pr. mit Andreas CorTus.
92. — 1476. — .Albertus de Padua, ezpoäitio evangeliorum. — Fol. — H.* 573,

Pr. 4415.

3. Kenaldoe v. Nijmegen, a) mitTheodor von Rendsburg.

98. — 1477. — S. Bonaventura, snper secando sententiftraiB. — FoL — H*. 8588,

Pr. 4428. — Das erate Blatt fehlt.

b) allein.
94. - 1480. — 8. Oregorius, moratia in Job. — Fol. — H.* 7980, Pr. 4437.

4. Andrem de Bonetis.
95. - 1484. — S. Aagoataaae, oposcola. — 4. — H.« 1947. Pr. 4818.
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5. P f t e I L ö s 1 e i n.

96. — 14Ö3. — latdorni, etymologiae; de summo bono. — Fol. — H.* 9*279

Pr. 4904.
6. Matth ä 08 Capcasa.

97. — 1494. — Johannes FernurwuMs, Uber de viU eoelMtt — Fol. —
H.* 6982, Pr. 4999.

7. Bonetas Loeatellos.
98. — 149S. — Isidorna, e^mologiM; de tmnao bono. — Fol. — H.* 9280.

Pr. 5049.

99. — 1497. — Joh. Dans Scotos, qaodlibot». — Fol. — H.-C. t>437, Pr. 50T3t

100. — 1487. — Job. Dani Scotas, snper Ubrof •ontoDtUnm. ~ FoL

H.» 6420». «.

8. Johann Kubeue, 2. Presse, allein.

101. - 1494. - Strabo, geographia. - Fol. — ü* 15090, Pr. 5135.

9. Aldus Manutius.
102. — 1496. — Hr^ijauf.ö':, xspobc 'A|iaX^la; xal xf^;co'. *Adu»vtoo^ — Fol. —

H.' 15498. Pr. 5551.

10. J a c o b II s P e n t i u s.

108. - u. d. — ArUtoteles« de «nima. — 4. — B* 1708, Pr. 5588.

XXI. Wi6B.

1. Johann von Winterberir*
104. . n. d. — Objectiones in dicta Talniut. — 4. — H.« 15229. Pr. 94S7.

105. ~ n. d. — Defeneio immonitatia eccletiaatieae. — 4«— H.» 6080. Pr. 9i8&.

B. üabwtlBmto Bnitfk««

106. — n. d. — Guido de rnonte ßucherii, inanipulus curatoram. — Fol. —
U.* 8157, Pr. 8342.

107. — 1486. — Maneken, formnlaa epiatolaram. — g. cb. maj. et min. c. a. et

pp. nam. 96 ff. 4. H. 10668.

Fol. 1. a, fit.: Fiirmule episiola |] rü doniini Karoli.
1;
— FoL 2.<i

Incipit tabula epistolarum.
||
— Fol. 7. a: Epi8tolaru5 forinule in oma.

ge
II
nere eic -— Fol. 96 (LXXXX) : Exarate sunt he forniule. Anav

düi MCCCC 1 XXXVI.
il
Kaleoda« deniqj ouaetubru daodecimas.

j|

108. n. d. — Job. Veraor, qnaeationea anper totant Teteram mrtem Aiiatotelia.^

Fol. — H.» 16086.

109. — n. d. — Job. Venor, auptr onmea Ubroa nofae logieae. — Fol. —
H.* 16029.

2. Die Druck»' im 1) i 0 c es a ii - A r c h i v.')

Vor einig-eii Jahren wurden im bischöflichen Palais c^veignete Käam-

lichkeiteu hergerichtet, am die Urkonden and Akten der alten HerrschaAea

I) Unter Vorbabalt dea Big«iitvniare«ht«a nr AolateUang im DiHrtwa»

Aichife fiberkaaen.
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und sonstige Überrest^f aus der alt^ii Zeit aufzuiH-hinfn. Durch den sor«r-

sanion Fleiß des H. Prof. Dr. Konrad Schiftmann wurde auch eine Anzahl

von Wifgendrucken und Büchern aus dem 16. Jahrhnnd'Tt zusammen-

gebracht, die bisher verstreut auf einzelnen Pfarren sich befanden. Sie

stammen zum größten Teil auch aus den aufgehobenen Klüsteni, wurden

aber damals übersehen und sind in den Klöstern und Pfarrhüfen zurück-

geblieben, bis sie jetzt als Nachlese in das Archiv 'gekommen sind. Wie

es die Schicksale mit sich brachten, hat manches Buch bedeutend gelitten; andere

aber wieder sind recht gut erhalten. Ein genauer Katalog darüber ist in

Torbereitong ; unterdessen sind sie in den aUgemeihen Zettelkatalog auf-

genommen.

A. Waitiimiitt HrnelEmrln.

I. Augsburg.

1. Jok a&n Binler.
1. — 1478. — Johames Fdbnrgeosii, snmaia eonfeedoDinn» gtrm. ^ Fol. — H*.

7868, Pr. 1682.

2. Johann Seh Obs p erger.

2. — 1487. " Scbedol, Libor chronicwam. — Pol. — H.-C.- 14808, Pr. 1786.

8. — 1488. — Niger, ars episkolandi. — 4. - H.* 11888, Pr. 1808.
«

3. Johann Schaar, 2. Prefie.

4. — D. d. — Matbeolas Peroainas, de memoria aageoda. — 4. — H.* lOtfOS,

Pr. 1884.

II. Basel.

1. Johann von Amerbaeh.
8. — 1488. — 8. AogUBtiDQs, de ciTitate Dei. — Fol. — H.-C. 2064. Pr. 7578.

Fol. 1. a: Aairustinus de Cinita
||
te dei cum commento

||
— Fol. 1. b.

fig. Ugn. inet». — Fol. 2. a: Aurelij Aufrustini hipponensis
||
episcopi in

libroB de civitate dei:[| Argnmentimi opeiis totius ex Ii —
|| bro. retracta-

tiojiam.
|]
— /n fine: Hoc opus exactü diuina arte Joannis

||
Amerbaeeosii:

loetor nbiqp legas.
[|
Inyonii in tcxtn glosia sen margine rai^:

|]
Qao norito

gandet nrbt Basilea de«*. | Anno lalatifcfi virginalis partss oeto — |

gesimonoBo snpra miliesimfi qnatet^ een | teiiniü Jdibns febrnarijs. Q
—

IncipU iahtUa.

6. — 1489. — S. AugustinoB, de trinitate. — Fol. — H.-C. 2037, Pr. 7681.

7. — 1489. — S. Augustinus, super psalteriura. — Fol. — H.-C. 1971, Pr. 7582.

8. — 1494. — Werneru« abbas, libri deflorationum. — Fol. — H.* 16158, Pr. 7604.

8. — B. d. — Job. da Bromjard, taninia praedieantiDni. — Fol. — H.* 8888.

Pr. 7615.

10. ^ ri. d. — Teztu« passlonis domini soenadnin qnatnor erangolistas. — 4. —
U.* 9443, Pr. 7626.

8. Johann B orgmann.
11. — 1499. —Thomas a Eempis, hortnlno rosaram in vall« lacrinarnm. — 8.

— H.-C. 8889, Pr. 7786.
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Fol. t. a Ut: Hortalas rosaiQ
||
de valle Uchrjrma — ruui coutiaeüs

egrtgiM * dtfotM 0 tent«eiM 1 . 14M.|Niba lin« OMi«. | OLPE. | —
FoL 40, ht OrtidDs BoMrd d« vall« iMrioiarfl | BatUee impretnt Piiit

foelieiter. n
~ Fol. 4 t. a: Hugo de eäcto Tic

|] tore de studio orädi |

—

Fol. 62. a: Eu^o de sicto vic
||
tore de tribos diet3

|]
— Fol. US. a: HagonU

de säcto Victore
||
upu8>

||
cula de gtudio diäüi : & de tribus |) dieti« : Basile^

opera &expeii8is || Johanuis Bergtnati de Oljiä im-
|]
presu tinioat felieit«.

II
— Fol. 118. b: 1499. U Nihil üae cauaa:

)|
Olpe,

jj

III. Davaitor.

1. J«kob Ton Breda» fi. Pr«0«.

12. — a. d. - 8«IoaioBte et Mareoipbi diatofiu. — 4. - H.« 14918^ Pr. M6S.
Fol. 1. a, tit: CoIIationes (qoas dicoDt feeisM niiitao rez Saloaea

II
sapi^tiasimas et Harcolph* facie deformia z tarpiatimua ||

tameo

Dt fertiir cloqueDtissimat) iaquaatar. —> Sefu. BL* 1^49; alao in

Ganzes 10 Blätter.

IV. EBItaiaik

1. Koarad Pyaer, S. Piefie.

18. -~ D. d. — S. Joannes Chrysottonne, eomnientariat ia epietobMB ad Hebiaeea.

Fol. — H.* 5029, Pr. 2484.

14. n. d. — & Joanaet CbijaostoiDiif» aermoae» ZZV. — FuL — H.* 5042,

Pr. 2485.

V. Hagenaa.

1. Heinrich Gran, 1. Preße.

15. — 1500. — Bemardinua de Boatia, roaariom aermonaro. — FoL — B.*

4164, Pr. 3205.

VI. K5lB.

1. Heinrich Qoentell, 2. Preße.

Uk — n. d. — Manuale scholariam. — 4. — H * 10736. Pr. 1408. V. 778.

17. — D. d. — Galielmus de Ockam, dialogua inter clerican et militem. — 4.

- H. 6116» Pr. 1416. 686.

TU: Dialogaa inter clerieaai, nidit eleziea}.

18. — n. d. Leacherina, rbetoriet. ~ 4 — H.« 10088. Pr. 1480. V. 747.

19. — n. d. — Theobald», pbytiologna. — 4. — H.« 15468. Fr. 1433. V. IISI.

20. — n. d.— Elegantiarnm Tiginti praecepta. ~ 4. - H.» 6565. (C. 1. 1482-98.) ?. 14.

21. — D. d. — Aeneaa Sylvias, de daobus aniantibns. V. 951.

6. ch. a. 1. et typ. n. e. s. 4. 28 fol. ti^n. 36 lin.

FM. i. KttL «ivar OpoacBla baa Sila^ de da | abna aaBaatibae.

Et de taue- 1 die amorie «an epiatela letoa | ctaftoiK alaad«B P^ aeeftdi

adfl^nendam Karolanl— FM, 2, • {Ai)i De doobaa aiB8«libai.|

Eaaee . . . Eorialo
j] et Lvereaim («ie) etc. — Fol. 28. a: Pii . . eyiiaapal

tarn deinde|etiaB . . . epascala | de . . . re | Uaetatori» ad jpoiitft

Feliciter finiant.

2. Cornelis von Zieriksee.
22.— 1499. — DioBjaiDs Periegetea» de aita orbia. — 4. ~ a* 6225^ Pr. 1492. V. 376.
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Vil. Leipzig.

1. Konrad KacbelofeD.
28. — IIM. — JoImmm ärndm», Mumtopar irVoii^ tnnM§MMdM, -~ 4.

— a« IMl.
24. — 1498. — Carmina de santtatis r«gifliiae. — 4. - H* 18759. Pr. 8868 A.

25. » B. d. Theobddai, pbytiol^fu^ — 4. — H.* 18470, Pr. 2988.

'vill. Mainz.

I.Drucker der Darmstädter Frognostication.
26. — (nicht nach 1476.) — Sifridas de Arena, determinatio daaram quaestionum.

— 4. — H.* 14723, Fr. 151. — Verbeasert: queationü, nicht qaestioQo

27. — (nMt Ba«h 1476.) — Reaponiio ad qoaestiooes Sifiidi, epitoopi CireoeosU.

— 4. — H.* 14784, Pr. 158.

tX. Hoaalaiet.

1. Albert Kann«, 8. Prefie.

88. — d. — VoMbolurhit rigmicus.

g. «b. c. 8. R. c. et. pp. n. 4. 6 fr. 32 1.

Fol. I a \a): C Vocabularius ligmicos declarans onines
||
status

IncipitSs a curia usif ad terre stratos
|
hoff pallast schloss »al iiauss

||
(c)

Uria pallaeium Castrum aula domaa. — Fol. S. h: (L Fiois vocabularij. Q

C Impreiaam IIemmiagen. |

X. NSniberi.

1. Anton Koberger.
89. — 1481. AeneuR Sylvins, epistolae faniliftraa. — Fol. — H.« 151, Fr. 8008.

80. — (nach 2. März 1491.) - 8. BonaTentara, mpm libiot «•nkeotiaiam.— Pol.

— H." 3540*. Pr. 2068.

31. — 1498. ™ Biblia cum postillis, toI. III. — Fol. — H.* 3170», Pr, 8088.

82. - 1495. — S. HieroDjriuu«. epistolae. — Fol. — H.* 8562, Fr. 2101.

88. — 1497. — Biblia laüna «am poitillii, voll. I. II. IT. ^ FoL - B.* 8171,

Pr. 8115.

2. Friedrich Kreasner.
84. — 1479. — Barlaans» de Tita et moribu pbiloeopbonm.— Fol. — H.* 4124,

Fr. 2145.

85. — 1492. — Modai legendi abbreviatoras. — FoL — H.* 11471, Pr. 215Ö.

XI. Paris.

I. J oiian n Uigni ao.

86. — 1497. — Arietoielee, deeem libri moraHan. — FoL — H.-C. 1761.

XII. SsbMMirictf.

LOrneker von Qraeebve «ad Polieeena.
87. — U7& — Leonardos Afetiaoa, Qraocbas et Foliseena. — Fol. — H.*

1595. Fr. 2667.

88. — n. d. TereaHoe, comoediae. — FoL — B.* 15870, Pr. 2668.
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XIII. Speler.

1. PeterDracb.
S9. — (BMh 81. kng. 1481.) ^ 8. BerBwdu, MnnoaM. — Fol. — MB.

Fr. 288».
XIV. SraBburg.

1. Heinrich Eggestein.
40. — n. d. — 8. Thomat Aqaiow, tracUtiu de auiTeraalibot. ~ 4. — H. U\t

Pr. 282.

2. Georg Husner, 1. Preße, allein.

41. — o. d. — Herolt, de eraditione christitideliam. — Fol. — H.' 8517, Pr. 35:

3. Drncker von ritae patram 1488.

42. — 1486. — Sermones thesanri aovi de teropor« et de ssoctia. — FoL -

C. UI. 5418. - Defekt.

4. Johann Bein hard von Grüningeo.
43. — 1488. — Hontiaa. opera. — Fol. — H.* 8888, Pr. 485.

6. Johann Prtlfl.

44. — 1486. — Gereon, opemm toU 2. — Fol. — H.* 7628*, Pr. 884»

45. - 1488. — Gereon, opemm vol. 8. — Fol. — H.« 7822*. Pr. 535. - »

6. Drucker dea Jordanaa tod Qaedlinbnrg 1488.

46. - 1485.— Petfve Comeitor. bietoria eeholaetica. — FoL — H.* 5588. ft.M
47. — 1486. — Liber Aleiandri de piaeliia. — Fol. — H.* 779, Pr. 606.

48. — 1488. — S. Tincentiaa Ferr., eermonea. — Fol. — H.* 7005. >

7. Martin Flaeb.
49. — 1491. ~ Angelnade Cla?aaio, anmnia aageliea. — Fol. — B.» 5891, Pr.<^

50. - 1488. - Bemardinne de Bostia, mariale. — Fol. — H.« 4162, Pr.M
8. Georg Huauer, ?reße.

51. — 14(9>5. ~ Boetbiai. da diaeipllna aebolarin». — 4w — H.* 8424» Pr.741.

t.) Pr. p. 786 bat 94 atatt 98.

9.) Unbestimmt, Prüß, oder Gruuingcu.

52. -~ i486. — Dnrandaa, rationale divinoram. offlelormn -* Fol. — B.* 6491-

XV. Ulm.

1. Konrad Dinckmut.
58. ~ 1496. — Savonarola, compendinm rerelationam. — 4. ~ H.* 14883. Pr. ^'^

|

XVI. Venedig.

1. Frans h'enner mit Nikolaus von Frankfurt
84. — 1475. — Biblia latioa. — Fol. — H.» 3054, Pr. 4163.

2. Petras de P i a s i i s mit IJ. de B 1 a v i s u. A. T o r r e 8 a n o»-

65. — 1480. — P. Vergilius Maro, opera. — Fol. — C. III. 6046. Pr. i4'i

Fol. I, a vacat. — /. 6; (v) JUGJIJUS MARo Et PHAK-
!|

cipne •

In >ine: Maronia opaa cfi 8eniii honorati enarratioue impres
|j
sa YeB<tü>

inira arte et diligentia Petri Piaail Gre | monenaia: Bartfaoloatei Bbv
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alexandrini et Äo
||
dreae Toraiani de AsuU. Anno domioi. H M.eccc.lm.

die prio Aagusti. §

8. Johann n. Gregoriai do Gregoriii.
56. ~ 1488. — Cicero, rhetorica. — Fol. - H.* fi078, Pr. 4501.

57. n. d. — Valerius Haximu», facta et dicta enm conmento Omnibooi
Leonicensi. — Kol. - H.* 15785, Pr. 4504.

Ö8. — 1497—98. S. UieroiijrmaB» ezplaoationes t. Seriptorae. — Fol. — H.* 85S1,

Pr. 4558.

4. J 0 1» a II ri il e r b 0 r t, 2. Presse.

59. — 1481. — 8. Thomas Aqainae, eoper quarto libro lentontiarani. Fol.

— H.* 1484, Pr. 4680.

5. B.e r n a r d i I) n s S t a )? n i n o 8.

60. — 1486. — Horatios, opera cum coiDweiito handini. —• Fol. — H.* 8öÖ4,

Pr. 4827.

6) B e r ti a r d i n u s H c n a 1 i ii s.

Ol. — 1497. — Eusebius, de praeparatioue evaugelica. — Fol. — H.* 6706.

Pr. 4893.

62. — n. d. — V. T. Cieero, de ofHeiia etc. — Fol. — H. 5870 *)

T.Johannes Ruhen b, 2. Presse, allein.

63. • 1492. - Maerobioa. opera. - Pol. — H.* 10429. Pr. 5181.

8. Bernardinna d! Cnori. allein.

64. — 1498. — Seneca. opera varia. — H.* 14894, Pr. 5281.

9. Philippus P i n c i u 8.

65. — 1493. — Cicero, orationes. — Ful.— H.* 5126, Pr. 5301.

66. - 1499. - P. Vergilius Maro, opera. — Fol. — C. III. 6079, Pr. 532C.

10. Bartholomäne de Zanis. S. Presse.

67. — 1498. — Cicero, de officiia, com eommeutariis Petri Uarsi. — Fol. —
H.* 5283.

11. S im Olli Bevilaqua. 2. Presse.

68. — 1497. — Lactantias, opera. — Ful. — U.* 9818. Pr. 5401.

18. Johannes Taeninna.
89. — 1497. — Ovidins, fasti. ^ Fol. H.* 12847, Pr. 5447.

13. Da miau US Ton Gorgonsola 1. Presse.

70. — 1498. — Snetonina. vitee Caeaamni. — Fol. — H.-C. 15184, Pr. 5518.

H.Simon de L u e r e.

71. — löOO. - (.eraldus Odo, eipositio super «thica. — Fol. — H.» 11969.

Pr. 5628.

15. Johannes Alnisins.
78. — 1499. — Plinins, historla natnralis. - Fol. — H.-C. 18104, Pr. 5686.

') Cf. Mitteilungeu, IX. 1. p. 14. Nr. 216.
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B. üabMtlamto Dtmokivwk«.
78. — n. d. — Barzizias Gasparinas, epistolae. — 4. — H.* 2671.

SUmmt dem Titeibilde nach aas dar Droekerai daa Miebaal Fartir
in Basel.

74. — D. d. — Epistola de raiseria coratoram. — 4. — H.* 6618,

75. — D. d. — Job. Herolt, snper epistolas domioieales. — PoL — C. IL919

d. Die Dracke in der Bi bli o th ek des Kapazinerklostert.

Die Anlegung einer Bibliothek fUlt wohl in die Zeit der Erbann

des Klosters selbst. Sie ist in zwei kleinen, lichten Zimoiem nnteigdincikt

imd enthilt meist Dneke ans dem 16. bis 18. Jahrhondert. Der grtft»

Teil kam dnrch Spenden von Wobltfttem an das Hans, wie die Be-

merkungen in den Bnchem bezeugen. Es liegt wbhl ein filteret Katalag

or, doch wird jetzt ein neuer angelegt, da die Aufstellung der Bickr

wegen Platzmangel eine gründliche Änderung erfordert Die BAcherM
gut erhalten und trotz der geringen Anzahl recht interessante DruckwHfct

vorhanden.

Aus den folgonden Verzeichnisse gehören folgende Nummern dies«r

Bibliothek au: 1. 4, 14, 21, 23, 27, 2Ü, 38, 41.

4. Die Drucke in der Bibliothek des Karmeliterklosteri.

Auch in diesem Kloster besteht eine größere Bibliothek, deren An-

fänge mit der Gründung (1671) zusammenfallen. Vor einigen Jabrca

wurde dieselbe neu geordnet und ist gegenwärtig in einem wohl etvas

heachrSnkten, aber sonst geeigneten und sicheren Baume aufgestellt. Dit

"Wiegendrucke sind fest ausnahmslos gut erhalten.

Die folgenden Nummern gehören bieher: 2, 7, 9, 11. 12, 16, 20.

22, 25, 28, 31, 33, 37, 3ü, 40.

5. Die Drucke im Museum Francisco -Oarolinum.

Die daselbst vorfindlichen Wiegendrucke sind teils durch Ankauf,

teils durch Spenden an das Museum gekommen. Da sie also schon Uiigciv

Zeit in Binden von Privaten waren, sind einige derselben sehr defekt, t»

daß sie nur mit Mühe bestimmt werden konnten. Etliche derselben sind

in den Schaukftsten zur öffentlichen Besichtigung ausgelegt, die anderea

befinden sich in den Bibliotheksrftnmen des Museum.

Dieser Bibliothek gehören an: Nr. 3, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 18,

19, 24, 2Ü, 30, 32, 34, 35, 30.

I. Augsburg.

1. Günther Zainer.

1, _ 1473. _ Peirns Comeator, Uistoria scholastica. — Fol. — H.* ö5oi.

Fr. 1539. - K. B.

Das aecbite Blatt fehU.
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2. A n t 0 n Sorg.

2. — 1490. — Caracciolas, sennones de laadiba» Mnetorum. — - FoL —
H. 4486. Pr. 1714. — C. B.

II. BUBl.

1. Berthold Riipp«l.

8. ^ B. d. ~ Pcnldiif, ramm Titioran. — Pol — H.* 12885, Pr. 7449. —
M. B.

2. Johann Ton Amerbacb.
4. ~ 1482. * Biblia latioa. - Fol. - H* 8086. Pr. .7568. - K. B.

8. MikoUat Kotler.

5. — 1486. — PotToa l^bardaa, libri tMitoDtiaraiii. — FoL — H.* 10190

Pr. 7654. — M. B.

6. — 1486. — JacobQs de Yoiagioe. legende raree. — Fol. — G. III. 6646,

Fr. 7655. — M. B.

7. - 1489. — lieraoD, opera. — Fol. - H.* 7624», Pr. 7672. - C. B.

4. Michael Parier.

8. — 1500. — Mefbodine, rerdationea. - Pr 7740. — M. a — Defekt.

G. eh. c. 8. 8. c. et pp. n. 4. ca. 65 IF 37. 1.

Fol. l a: Metliodins primü olimpiade
||
et postea . . . Im-

||
perature

. . . appel-
II
latur elc — Fol. uU: Finit Basilee per Michaelem Furter

||

opera et vigilautia Sebaatiani Braut
||
Aono. M. CCCCC. XVI. Kai*.

Martij. il

5. Uobeatimint.
9. " (nicht Tor 1491.) — Altherkonainen und Regierung dot Laadee Oaterreleh.

— Fol. — B* 879, Pr. 7791, — C. B.

III. KOIn.

1 . Johann G u l d e n s c h a f f

.

10. — 1486. — Jobannes Kp. Hildesh. historia de translatione triam regam. —
4. ~ H.« 9898. V. 681. — M. B.

IV. Nlraberg.

L Anton Koberger.
11. - 1478. - Biblia latinn. — Fol. — H.» »069. Pr. 1989. - C. B. - Defekt

18. - 1481. — Bartolna, raper antbentieit. — Fol. — U.* 2627, Pr. 2007. —
C. B.

18. — 1481. — Aeneaa SjrlTias, epiatolae lamiliarei. ~ Fol. — H.* 151, Pr. 2008.

— M. B«

14. - 1488. — BibUa germanica. — Fol. — 8187, Pr. 9028. - B. -.
Defekt

Am Anböge fsUea eieben, am Ende fflnf BUtter.

15. — 1484 - ReformatioB der Stadt Nflinbeig. — FoL — H.« 1871«, Pr. 2088
— M. B.

16. — i486. — Ant de Bntrio, de transiatione praelatorom. — FoL ~ H.* 4178.

— C. B.
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17. — (mcb 2. Mirx M91.) — 8. Bonaveoton, aopcr libros

Fol. — H * 8640, Pr. 9068. — M. B.

18. — 1403. — Flartniann Schädel, HW ebronicaraiB. — Fol. — H.* IEI|

Pr. Ü084. — M. B. 2 Kx.

19. — 1493. ~ Hartnianii Schede), über chromcaram, DeutaA. — Fi

H.* 14510, Pr. 2086 -~ M. B. 2 Kr.

2U. — 1495. - Ö. Hieroü)ina8, epistolae. - t ui. — H.* 8662, Pr. 2i >

-J

C. B.

21. — 1408. — Akniidar Aagltoif, dattraetoriam vitionua. — FaL —
Pr. 2111. — K. B.

V. Reutlingen.

I.Michael Greyff, 1, Presse.
22. — n. d. — Soccas, sermooes de »aucüs. — Fol. — H* 14829. Pr.265^i -|

C. B.

VI. Straßburg.

1. .R'' Drucke r.

23. — (nicht nach 1464 ) — Dorandas. rationale. — Fol. — ü* 6461. P^. ff-

~ K. B.

24. D. d. — Dioojiiaa da Bar^, eanuiiaiitarioa aaper Taleriom Maxnw*-'!

Fol. - H.« 4108, Pr. 287. - M. B. Defekt.

2. Johann Reinhard von iirüuingen.
25. — 1492. — Bibli» latina cmn poaUllia. — Fol. — H.* 8160. Pr. 468. - <^

B. Der 8. Bd. fehlt.

26. — 150O. — Petrus Frater. legenda traotana de Vita S. Catharinae. — i '

H.* 12860« Pr. 482. — M. B.

3. J 0 h a n n P r ü Ü.

27. - i486. - Biblia latioa. — Pol. H.« 8005. Pr. 5ia — E. B.

28. - 1488. ~ OeraoB, openua toI. III. — Fol. — H.* 7622«. Pr.58».-C&
20. — 1480. — Biblia latina. — Fol. — H.* 8104. Pr. 543. ~ K. B. - ')

80. — n. d. — Direetoriam hamanae vitae. — FoL — H.« 4411, Pr. S5& -

AI. B.

4. Oroeker dea Jordanaa ?on Qnedliabnrg 1488.

81. ~ 1484. — Martinns Polonos, lermoaes de tempore et de sanctis. — Fol-

— H.^ 10854, Pr. 501. — C. B.

5. M a r t i D F 1 a c Ii.

32. ~ 1489. — S. Aagttitinus, opaacala plarima. — Fol. — H.* 1048. Fr.

— H. B.

88. — 1495. — Angiflas de Cta?aaio, anraaia aagellca. — Fol. — B.*

Pr. 701. — C. B.

6. l'nbestimint f.l o h a n ii Knobloucb?}.
84. — 1499. — Job. Lichtenberg, proguosticatio. — 4. — H.* 100S4. Pr. 77»-

— M. B. Sehr defekt.

*) 418 fol. aam., aiebt, wie H. hat, 417.
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* VII. UlB.

1. Johann Zainer, 1. Presse.
_ „. d. — S. Bonaventur», meditotiones viUe Christi. — 4. — H.* 3551^

Pr. 2549. — M. B.

? FConrad Diuckmut.
jj.j,
— 1488. — Der Seelenvvurzgarten. — C. III. 534"^. Pr. 2:.61. — M. B.

g. eil. c. 8. s. c. et pp. uum. cum. üz. 4. — Defekt.

Fol. 1. a vacat. — Fol. 1. b ieon xylogr. — Fol. 2. a (A ') : (I) N
einem WAreo eristfilichen ge- ü Uaben Terleihe nns der «llmeeh Q tig ewig

•te. — In fine: C Gedrocket onnd (nej s&liklichen Toltendet djses budi

von Con-n rado dinkmut za vini am nech
||
sten samstag nach Jacobi des

||

,^
beyligeo cswelffbotton. Aono 0 d&i. M. CCCC. 1 XXXIIL jar ~ te - {I

VIII. Venedig.

1. N i c 0 1 a u s Jenson.
7. ~ 1479. — GregoriQs IX. decretales. — Fol. — H.* 8007, Pr. 4120. —

C. B. Defekt
.£n Die ersten swei Bl&tter fehlen.

2. Franz Renner mit Nikolaus von Frankfurt.
>j:l8. — 1475. — Biblia latina. — Fol. - ü. 8054, Fr. 4163. — K. B.

Incipiuut ioterpretationes etc. fehlt.

S.Johann nnd Gregor de Gregoriit.
..89. — 1492. — Antonias de Vercellis, seriDOoes qaadragesimales. — 4. —

H.* 16949, Pr. 4522. — C. B.

4. Andreas Torresanns, allein.

40. ~ 1495. - Gttido de Bajso, rmriom deeretonun. — Fol. ^ H.* 2718,

Pr. 4787. — C. B.

5. Johann Leoviller.
41. — 1487. — Angastinns de Anoonn, snmma. — 4. « H.-C. 908, Pr. 5005.

— K. B.

St. Pölten. Prof. Frans Keininger.

Die dentsehen BflbDen seit 1830.

Bin bibliographiseh^r Versneh*

Die Fmge nach Literator ober die Theatergescfaicbte eintelner Stftdte

ist wohl keinem Bibliothekar mit I&ngerer Pablikumspraiis erspart geblieben;

an den Schreiber dieses wnrde sie oft genng gerichtet. Abgi seben von dem

seltenen Olficksfall, dafi eine Bibliothek dem Pablikam anmittelbaren Ein-

blick in Nominal- nnd Realkataloge gewahren kann, pohört ja die Er-

ttittlang' von Büchern «-Ines vom Leser nt^lir «»der wenieer irenan an-

gegebenen Inhaltes /.u den frewöliniichst*'n. ailti «ling-s auch /.u dvii niühe-

und tliiniin ehrenvollsten AgtMuh'n des im Los^saal und Ausleihdienste

Stehenden Beamten. Er erteilt die nötigen Auskunlte entweder als FacU-

2
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mann der lK'troff('nil*'n wissenschaftlichen Disziplin oder auf Grund ein?»

ganz ullEremeincn, im Lanfe der Jahre und in der harten Schalt' (]f->

Dieu.^tts erworbenen Bächerkenntnis oder endlich — nnd di^s ist natürlifh

zumeist der Fall, inshesond^Tc an allen kleinen Bibliuth«*ken, di^ sich

nicht den Lnins zahlreicher Reli-r» in. n gestatten können — mit Hilff v r,

Hibliugraphit'u ; freilich, welches Nachschlagewerk in jedem einzeln-n Fs^^

zu Rate zu ziehen ist. muß man doch wieder sf^lber wissen, und ii'^s

Wissen wird wohl auch besser und gründlicher darch die Praxis erworb«fl,

als ans Petzholdt, Qraesel u. a. erlernt.

Jene Frage nnn aber, die wir an die Spitze di« ser Ze ilen st«llt«ii.

hat mit mauch^'r anderen das gvmmn, daß ihr gegenüber die bekanntfn

nnd indizierten Bibliographien verstummen. Der Leser wünscht .etwas' üb«r

die Bühnen oder eine bcsümmte Bühne, z. B. Dresdesa; da antwertea

weder der vielgetreae Goedeke, noch B. M. Meyers «Onindriß*, noch scia

Antipode, das Bartels^sche ,Handbuch*, noch auch Eduard De?ri«it»

«Geschichte der deatschen SchaiispiellniDst*, wiewohl sie in der tweita

Aaflage (1905) sich eine stark yennehrte Bibliographie zngelegt hat*

Da sucht man auch vei^beus Bat nnd Hilfe bei dem bescheidenttoi

nnd bewährtesten Frennde, dem Eonversations - Lesikon. Und nur w«ni

eine Bücherei, wie zeitweilig die Wiener Hofbiliothek, sogenannte

^geographische Benvois* angelegt* z. B. alle irgendwie anf .Dresdea*

bezüglichen Bücher unter ebendiesem Schlagworte verzeiehnet hat, kann

- eine direkte Ansknnft erteilt werden. Sonst sind Fragen dieser Art, wenn

es sich nm Werke handelt, die vor 1883 erschienen sind, überhaupt nar

aas zufälliger Kenntnis der betreffenden Bücher, also so gut wie gar nieki

zu beantworten. Diesseits des erwähnten Datums haben wir dann aller-

dint's zunächst C. Geors's ,Srhlagwort-Kataloi:r'' , dann von 1886 md

ISIU ab die Sachresrist»M- d*^r I^üchor-Li xika von Hinrichs beziehunK'»-

w* i--' Kayser; auch die Biblioijrraphien des „Literaturblattes für g»»rmani5<h-

uiid 1 "iiiaiusi-he Phi!"l'»srie'' fl".). die mit 1890 einsetzenden ,Jahre.<-

bericht»-: für iP U' i*- >l''utsche Lit»'ratur)jr<-sehitiite', der , Euphorien' (ISiUff.*

und das , Literarische Echo* (I81»s IT.) können zu Katf L'f/ogen w.Tdcn.

und für die Jahr«' 1901 bis 1904 If ^it^^en wir sogar gute thfatergeschicht-

liche Rib]i.'<:r:i]dnen in F. A. Mayers ^Deutscher Thalia" (für 1901) und

dem , Archiv für Thfatergcschichte' (1901 bis 190-l\'> Allein d'^r Fach-

mann gibt ohne weiters zu, daß ein durch so viele Buchbäude, indic««»

>) Wie verlaatet (Literat. Zentralbl., 25. Jänner 1908), lollen die .Biblio-

graphien* des vorliofig nicht weiter ecaeheinenden ^Archira* demnächst Toa Fiita

BraumiUler in den .Schriften der Gesellschaft fQr Theatergesebichte« fortgefUut

werden.
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Seitenzahlen fnhrender Weg praktisch angangbar ist, selbst wenn wir anf

ihm mehr Literatur als die eines Vierteljahrhanderts durchmessen konnten.

Diese Lacke onserer Hilfsbncher aasznfüllen, habe ich jm Anhange

eines jüngst erschienenen Bachs') (S. 827 ff.) versacht. Seit dem Erscheinen

desselben hat sich so manuigl'ache Gelegenheit zar Berichtigniig nnd vor

allem znr Ergän/unt^ dieser theatergeschichtlichen Bibliographie geboten

daß ich mir g»»stiitt»', im folgenden den Farhgfiiossen gleiciisara einen

zwt'iton, wes«Mitlicli vtMbfSserU'n und v.'nn''lirt''ii Abdruck vnr/.ulefrtMi.

HotTontlich orweist er sicii in der Praxi > iiiLst-rPs B'-rufs als nicht un-

brauchl)ar; iinüV-iulich auch gibt nr Aiihiß zu weitoron Ersränzungcii, die

der V^erfassor dankbar «'ntg*»irf'nnehmon wiird*'. Entsprfcii.iid dc^m Stoffkrois

.b's «TwaliiiU'U Buchs rrM-h- int di^" Bibliographie g»'g*'n die Vere:ang"iili»'it

hin bcilaulii^ mit ISoO abirt"_,'rfiizt. Sif Dcrücksiclitig-t nur in Buchform
Y' rutb iuli'hles. StadtgL\siiiirhton, in denen sich "l'l «-in Kapital odor doch

ein Passus üb. r 'ins betreffende Theater fiiidft. werden natürlich nicht ver-

zeichnet, auch Statuten und Reirlemfnts nicht, dagegen Biographien von

Dramaturir-n und Scliauspielern mit Auswahl herangezogen. Nur wo es an

anderer Lit»'ratnr gebricht, linden auch Sammlangen von Theaterkritiken

dann Theater-Almanacho und -Jahrbücher, wie sie, /nineist von Soufllcurs

und S .uflfleusen verfaßt, nur wenigen Bühn-n ffdden. Aufnahme in die

Bibliographie. Von der Qeschichte der Opern ist im allgemeinen abgesehen

nnd nur das Wichtigste ans der Literatur aber Bayreuth^) mitgeteilt. Sonst

') „Das inotieriie Drama", Straßburg, bei K. J. Trübrier. — Vgl. J. V. Wid-

inanii „Bund*. 20. Okt. 1907; Max Beer „Hamb. Nachr.^ 23. Okt. 1907: F. Düs«!

.Westerm. Honatih.*, Nev. 1907 ; E. Bnchner »Hann. Coarier*, 2. Not. 1907;

H. V. Gumppenberg ..MSaeh. N. Naehr.«, 9. Not. 1907 ; F. Saiten «Zeit«, 22. Des.

1907; W. Feldmann ,MOncb. A. Z.-, Beilage, 9. Jänner 1908; A. v. Weilen

„Wr. Abendp.'^, II. Jänner 1908; Herrn. Jantzen .Königsb. Hartangsche Z.**.

in. Febr. 1908: Gnmppenberg «Liter. Echo*. 1. M&rzheft; K. Horner, «Zs. f. d.

ß«al8chnlen.' 1908 : 163 ff.

*) Erst nach dem Erscheinen des Werks wurde mir (darcb \. v. Weilen

eine gate Zaaammenstellang im «Nenea Theater-Almanaeh" 4 (1893) : 20 ff.

bekannt; in Etsenbergs »Großem hiographisehea Ltzlkon der dentaoben Bühnen

im 19. Jahrb.«, S. 1174 ff. nnd in 0. Weddigens «Geschichte der Theater

Dentscbland^" 1:2 ff., fanden sich kwse, keineswegs fehlerfreie Titelver-

zt'ichnisse. HotsciKin-jiieler Hupo Thimif,' gewährte mir fr-Mr illiclist Kinbliok m
den Katalog seiner theatergeschi- litüohen Bibli'>tliek: ebenso durfte ich v. Weilenn

Bücherei benützeu. Kustos Daubrawa, ferner meine Hörer Jal. Bauer and Hans

Stain haben mich in dankenswerter Weine anterstützt.

*) Als Nachschlagewerke kommen hier Nik. Österlein. Katalog einer

(R. Wagner-BibUothek (1892—94), die R. Wagner-Jahrbücher Ton J. Kürschner

(18861 and L. Frankenstein (1906 f.), sowie Mai Kochs Wagner -Biographie
1907) : 374 f. in Betracht.

2*
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abpr ist Vollstflndigkeit natürlich nicht erreicht, indes angestrebt. Ich hih^

alle verzeichneten Werke, soweit sie mir erreichbar waren, «ingeseben mL
wo es der Titel nicht ohnehin schon tnt> nach M(Vg]icbkeit den in den
Buche behandelten -Zeitranm^) angegeben (speziell b«>i Bi-»

graphien die ffir den botreffenden Ort in Betracht kommende Periode), i^'h

suchte auch sonst die Angalien der Titer nach Bedarf und Tanlichkeit a
präzisieren.

Altona: Carl Kficbler. Du Altonaer Stadttheater ^1906). — S. übn^^»
Hamburg.

Annabarg: G. Crfiwetl. Das Stadttfaeater an Annaberg im Erxgebtrge (1897.

Augsburg: P. A. Witz, Versuch einer (iesrbichte der theatraliadieo T«r>

Stellongen in Augsburg (1876. : von den Anf. — 1876).

Batet: L. A. B u r c k h a r d t. Gesdiichto di-r dramatischen Kunst xn Ba^el 183?.

— Die T h e !i t e r f r a p e und ihre sozial'« Seitf mit Berücksichtigung und

Ansscheidang der beeoiidereu uud gemeinschaftlichen TheateriuteresMO der

namhaften Sebweiserstidte (1868; Verf. nenst ilefa am ScUasse — f.*l
— Frant Ang. Stoeker, Das neoe Stadttheater in Basal (1879, t«iv.

archit). — Alfr. Beetsehen, Das Theaterwesen in. der Schweis

(lfc97). — J. Morgenstern-Weigl. 50.000 Franken Theitersnt-

vention. I. Die Baseler Stadttheater^Frage. 11. Radikale LOsoog der Theater«

frage überhaupt (1901-.

Bayreuth (s. oben): Fr. Nietzsche, liichard Wagner in Bayreuth 1^76; a
den ,Ui)zeitgem&6en Betrachtungen"). — Paul Lindau, Nüchterne Btitk

aa» Bayreuth (1876* dokumentär). — Earl FrenseJ, Berliaer Piamatargit i

(1876, Bd. 2). — Matt. P 1 fl d d em a n n. Die BAhnenfestopiela in Bayrettk.

ihre Gegner und ihre Zukunft (1877). — Karl H e c k e 1, Die Bühnenfe8t>pi«lr
|

in Bayreuth (189J). — Paul Fiat. Lettre^ de Baurevth (1896V — HoD-fo-
j

Stewart Cham b e r I a i n, Die ersten zwanzig; Jahre der Bavreuther Bühür -

|

feotspiele (1896). — Kricli Kloß. Zwanzig Jaiire Baj'reutb (181*6). —
|

A. Prüfer. Di*- Bübnenfestiipiele in Bayreuth (1899). — Felix Weil-
^

g a r t n e r, Bayreuth 1876--1896 (> 1900). — Franees G e r a r d. IT«^. i

Baifreuth and lAe FmUvoI Ptoff» (1901). — Wolfgang Golther, Bayrenfc

(1904). — Hans v. W o 1 z o g e n, daas. (1904).

Berlin: Ludwig Geiger, Berlin 1688-1840 Bd. 2 (1896i. — MaumiliM '

Harden, Berlin als Theaterhauptstadt (1888). — Paul l.insematir I

Die Theaterstadt Berlin (1897). — August Scherl. Berlin ha: kfir J

Theaterpublikura! (1898). — Otto Weddigen, Geschichte der ßeiluwr

Theater (1899). — Siegfried Jacobaohn, Das Theater b der B«id»>

hanputadt (1904, stellt die Entmcklang seit 1871 dar). — Walter T•^
tsinsky, Berlmer Theater (1907). ^ Heiar. Stflmeke, daas. (1907>.

— Albert K. 15 räch to gel (der Dichter), Geschichte des kgl. Theaters r

Berlin (1877 f.). reicht für «ins Schauspiel nur bis Iffland. — Joluct

Valentin T e i c h m a n n, Jjiteraristher Nachlaß (1863, n. a. eine Geschieht'

des Uotschauspielbauses ?oq 1740—1840). — Rudolf G e n e e. 100 Jürf

*) Ten der Jahrestahl des Erscheinens durch einen Deppeipaakt I

getrennt. J
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a.js k.'l. SchauspieKs in T^erlin (1886). — C. Schaff er iiihI C. H a r t-

luauii, Das kgl. Theater in Berlin. Statistischer Kückblick auf die kiiii8t-

lerische Tätigkeit und die Persunalferliültniüse vom 5. Dez. 178ti bis

31. Dez. 1885 (1886; schon 1876 war, heransg. von v. L a t a 1 1 a d e. Brach-
T ogel und C. Hajiif eitt •Stotistbch«r KfiekUick* 1851—76 enehienen. —
Albnm (PorttftU and Biographien) des kgl. Schanapiela . . . sn Berlin

(1858,: 1796-1851;.

— Bruno Mai. Karl Waaer (1858, : 1805 >5S). — Heinr. Smidt» Ladw.

Devrient (1833,: 1815-32). — Xaroline Bauer, Ans meinem Bfthnenleben

(1871, M876 f.. : 1824-29). - Heinr. Tb. Rötscher, Seydelnaane Leben

Uli i Wirken (1845, : 1^^38— 43). — (jeorg K n i s p e I, Erinnerungen aus Berlin

an Karl Seycielniaun vum 8pätb.^rhste 1842 etc. (1845). — Karl Tbeod.

V. Kästner, 34 Jahre meiner Tneaterleituug (1853,: 1842— 51). — Das
neoeTheater-Keglement des General- Intendanten v. Kflatner . .

.

kritisch beleachtet tod einem praktatcben Jariatea (1845). — Karl Wexel,
Theod. DOring ale Heneeh und Kfinetler (1878, : 1845—78). — Helene

T. Üülseo-Häseler, Unter zwei KOnigen (1889; Biographie BothoB

V. Hülsen, Geneialiiitt'n<latiteti li-T kijl. Schauspiele 1851--86). — Kianz

Kuglei, Drei Schreiben über Ani?<'l<'^enlieiten der Bühne (1851. zwei

über d. Op<-r, eins „über politische Wirkungen der k^'l. Bühne"). — Lina V u h r,

Vou Sorgen und Sonne (1904, : 1852—60). — Frenzel s. Bayreuth Bd. 1,

2 (Kritiken über die Hofbfihoe 1862—75). — Hngo Giese, Fran Louise

Brhartt, kgl. Hobebaospielerin in Berlin (1877, : 1865—78). — 0. P.

Gensicheo, Berliner Hofschauspieler (1872). — S t at is t i s oh e r

Rückblick auf die kgl. Theater zu Berlin. Hannover. Cassel und Wies-

baden (1874 ff.). — fK. T, e h ni a n n , Herr v. Hülsen und Das dentsche

Theater. \ on einen) Eiu ireweiliteu (1674, puieni.) — Paul S h e n t h e r,

Botho V. UüUen und seine Leute (1883j. — 0. F. ti e u s i c h e n, Aua

Marie Seebachs Leben (1900, : 1887-97). — Jnl. Bab, Adalb. Matkowsky

(1906, seit 1889). — A. Hejdemann nnd £. Kascb, Der Bihnennmbaa

des kgl. Scbanspielhanses in Berlin (1894, arcbit).

— Kepertorium (später: Jahrbuch und Kepertorium) des KOuigstädtUchen

Theaters in Berlin (1824—52). — Findeisen, Friedr. Beckmanns Lebens-

bild (1866, : 1824-45). — Henoeh, Schreiben an den Syndikus des

XAnigsl Th. Henn Jnstis-GommiBsions-Bat Knnowski (^ 1827) ,
ders.. SehlnO-

Erkliiong (an dens., 1827),— C. T. Ottmor. Das Königstädt'sche Schau-

spielhaus zu B- rlin (1830, archit.). — Karl v. H o 1 1 e i. Vierzig Jahre, Bd. 5

(1845, : an der Königsta.lt IbSl— 1833!. — Agu. VVallner, Lebens-

erinnerungeu hgg. H. Blum (1902, : 1845, 55 f.; 56-63 ,altes% t)4-Üd ueuea

Wallner-Theater. Die Schriften ihres Gatten Frans W. sind theatergescbiehtlich

belanglos). — Ad. Kohnt, Karl flelmerding (1892, : 1852-54, 55-72). —
G. Baseh, Das 7ictoriatheater nnd die Intrignen des Tbeaterantemehmers

Cerf (1860); ders., Beweismittel für die . . . behaupteten Tatsachen (1860).

— n. Cerf, Abfertigung des G. Uasch (1860). — L.ioni») v. S.(aville),

Das Wallnei -Theater von seiner Entstehung bis zum 1. Jan, 1883 (1883) —
Allwill liaeder. Kroll. Ein Beitrag zur Berliner Kultur- und Theater-

geschicbte 1844—94. U894; unvollendet, leiciit nur bis 1858; jemals abge-
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•chiussen? Viel tnr Geschictite der Berliner Posce; desgleicheo; — lm^

T h 0 in « Ältettei, AllariltertM (1904).

— Heinr. K •p p 1 • r, LebeoMrinnerangen einei FrflhToll«ndeten (1895. : iSTS-ci

Residenztheater). — Eonrad Alberti, Herr L*Arronge nad dfts ,DeaT}c-

Theater" (1884'. — Adolt LArronge, Dentsches Theater und dcut--

Schauspielkunst (1896: enthält die Geschichte der Anfänge dn E r
-

„Deutschen Theaters*). — Luiw. Barnaj, Knunerungcn (l&O^i .

(: 1883-84 DeuUches, 1885-94 Berliner Th.). — Ferd. G r e g r i.
-

Klint (1904,: 188S-1899). - Zam Ged&chnit Hermann McUer.
(1899,: 1894—99). — Ernst Bergmann, Der Fnll Reinhanit «der iic

kfinstlertsebe Bankerott des Deatsehen Theaters so Berün (1906. -

H. T*d. Hude u. J. Hen nicke. Das Legsingtheater in Berlin yl^-r

archit.V — F>rd. Bonn, Zwei Jahre Theaterdirektor io Berlin (iSüc -

BHiliner Tli-ater 1905-07).

— Paul S 0 h 1 0 n i Ii 0 r, Wozu der Lärm? Genesis der freien Böhne riSr'Si -

W. Thal, Berlins Theater und die .freien Biihnen" ^1090;. — Baptot.

L ö w • B f e 1 d, Die Dichterabende des SebiUertheiters (1895); deia^ Viäi'

bildnng und Volksonterhattnng (1897). — (Josef Ettling er). Die am
freie Yolksbähne. GeBchichte ihrer Entstehung und Bntwi<^ang (1906).

Bern. Armand Streit, Geschichte des Bernisehen Bähnenwesens vom 15.J&i:'

hundert bis auf unsere Zeit (1873— 1874) reicht nur bis (Bd. I l^i

(Hi. 2) 1830. — (>eoig F i n s 1 e r, Das Bemer Festspiel and die attiKS'

'iragödie (1891). — Beetschen s. Basel.

Bielitz. Theaterfestschrift zur ErOffnang der Saison 1906/6 amBietitir

Stedi-Theater, hrgg. Jnl. Fmöht nnd Eman. Hanial (1905).

Brnnnaohwttfg. Heinr. Kopp, Die Blibneoleitnng Ang, Klingemanns in Bissm-

«chwei^' : 1814- 31, also eben noch über die Qrente unseres Grtic^B

bereinrt'icliend). — A Idf Glaser, t ioscliichte des Braunschweiger Tbea" '

(1861. vüWis ersetzt liuich:) l'ritz H a r T ni a n n. .Sechs Böcher ßraumschweur

Tlioatergps( liiL-lite (lüOr>, : bis 1904). — Kaxul. Bauer, EoniOdianten-Faimr-

iigg. Arn. Weil in e r (1875, : 1838).

Brnmen. (Wilh. Frieke)« Geschichte des Bremer Tbenters (1856, hrgg. M
Heiur. Behneken,: 1688-1856). — Heinr. Schm idi, 25 Jahre des BnsKr

Stodttheaters (1868; Statistik, : 1843-68). — Heinr. B u 1 1 Ii a u p t, Drsai-

tur^ische Skizzen (1877); ders., Streilsflge anf dramaturgischem nnd kriticeha

Gebiet.' (1879).

Breslau. Jlai Schlesinjrer, »ieschtchte d^'s Breslauer Theaters fBd. 1 Iti"

: 1522— 1841;, — Fackeln zur Beleuchtung des Breslauiscben Tneat^rs. »k

es jetzt igt (1830;. — Das neue Breslauer Theater, dessen ft>'-

liehe Eröffnung den 18. November 1841 und geschiditliche RSckblieke ctc

(1841). — Denkschrift tnr Erinnerong an Bierey nnd seine Terwaltaaf

des Breslauer Theaters (1841). — (Mor. E 1 s n e r), Die elfmonatliche Theater-

Verwaltung des Herrn Stadtrats Friebös (1857). — (Arthur M ü II o n,

22nionatliclie Theaterleitung des Herrn I>irektors Schwenier (1895s Ski"

hoch bis 1864 . — Eiuil Meyer, I>ie Kritik auf der .Anklagebank ibt.:

Prozeß 8chw. gegen üiuiier). — Petition... wegen Errichtung eiaej

zweiten Theaters in B. (1861). — Mai Knrnik, Ein Uensekeaslt«;

Tlieatererinnerttngen (1882. : 1845—80). — Wilh. Anthony, (reete 1 s nsi

.
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Ad. L' Arrnnpe und das Lobe-Theater (1878, : seit 1874). — Max Schattier,
Herr Emil liillraanu als Direktor des Breslauer Stadttheaters (1882; Hillin.

Dir. 1879—83). — V i 1 m & 1 1 1 i d g. Ein Gedenkbiatt. hrgg. v. A. Fr.

KniiM (1908).

Brixlegg. WUh. PailUr, Dm PurioDsspiel tn Brixlegg (1868).

BrUnn. CbristiAn d* ElTart» Geichichto dea Theaters in MShren uad Öiterr.»

Schlesien (1852, : 1600-1852). — Karl Rille, Die Geschichte dea Brünner

Stadttheaters 1834— 1884 (1885). — Rad. Tyrolt, Aus dem Tagebuche

eines Wiener Scliauspielers (1904, : 1871—72). — E. \l. L e o n h a r d t.

Das neue Stadttheater in Brünn (1883, archit.). — Gust. B o ii d i, 25 Jahre

Eigeuregie. Geschichte des Brönner Theaters (1907, : 1882-1907). — Von
nnteraiii Theater fftr anaer Theater. Dekaoieron der BrflMier Schau-

spieler (1884).

Budapest. Karl Ladw. Gäde, Kurz treschilderte Erlebnisse meiner theatralischen,

Laufbahn zo meinem 50jahrigen Wirken auf den Brettern, die die Welt ha»

deuten (1868, : 1830—68 ; das Titelbl. anonym).

Cassel. W. T; y ii k e i, (ieschiclite des Theaters und der Musik in Cassel

(1865, : lölU-07; hgg. Th. Köhler, enthält auch Gedichte und Novellen).

— Bfiekbliek 8. Berlin. — Wilhelm Benneeke, Das Hoftheater in

Caasel (1906, : 1814 bis tnr Gegenwart). — Genaiehen, Seehaeh a. Berlin.

(: 1850-62).

Charlotfenburg. Paul Blnmenreieh, Daa Theater dea Weatena. Featachxift

Coblenz. C. 1' o ni m e r s h a u s e n, Das Stadttheater in Coblenz (1887).

Coburg. Das herzogliche Hoftheuter zu Coburg und Gutiia (1877).

Cdln. Eduard J e r r w a u u, i>as W'espenuest oder der COluer Carneval. Fragmente

ans meinem Theaterleben (1885; dagegen:) Bemh. Bave, KOln nnd E.

J«irmaan. Ein erginiender Beitrag etc. (1886 1 dagegen:) Jerrmann, Bene
und Bekenntnisse. Ein KarnaTal8(«ie)-Schreiben an ... Herrn Dr. B. Bavo
(l:^36). — Die Aufgabe der deutscheu Bühne, mit besonderer

Beziehung auf das Theater in Cüln (1844). — Vom Kölner Stadt-
thea t r (1888;. — Kölns 2. T h e a t e r (1889i. — H. Kipper, Fest-

schrift zur Erölluuug des neuen ^tadttheaters in COiu (19U2j. — B.

Schilling, Das neoe Stadttfaeater in Goln (1904, archit).

Colberg. Max C h r i a t i a n i. Zur Geschichte des Colberger Theatera. Ein Ge-

denkblatt (1898, : 1868-98).

Danzig. F. A. Hage n, Geschichte des Theaters in Preußen, vornehmlich der

Höhnen in Königsberg und Danzig (1854) reicht nur in die Zwanrii^erjahrt»

tie.> 19. Jäiiriiuuderts. — Otto Ruh, Die dramati^ciie Kunst in Danzig

16i:i-18<t3 (1894). — C.Fuchs, Die Daniiger Theaterirage au der

W<fnde des Jahrhunderts (1899).

Oarnisladl Hermann Enispel, Das groBherzogliche Hoftheater in Darmatadt

Ten 1810-1890 (1891). — Holte! a. Berlin, Bd. 5 (1845, : 1880-81). —
Kästner s. Berlin (: 1830—31). — Dismaa Fnchs, Chranologiaehea

Tagebuch des großh. hess. Huftheaters von der Begründung bis zur Aaf>

l^isung desselben (1832;. — Wilh. Franck, rnrl Hockor, <,'roßli. hess.

Hofschauspieler (1874, : 1840— 48 1. — Arth. 31 ü 1 1 c r. Der 1 iieaterschwindel

iu Darmstadt (1868; Wiederabdruck aus d. Maiuz. Ztg.; gegen die Schau-
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»pielerin tiiariotte froiiu;. — K d i s p e i, baaie Bilüer aus dem Kuuet- üoi

ThMtMl»bcii (1900« >01).

Ommi. Wilb. Sohler, Zur Geschichte dct DefMnitehea Hofibcmten m
setnein Sntetehcn bie snr Gegenwart (1846). — ILv. Proskj, Das im-

zogliche Hoftheeter xa D- ssau 1&S5. ^ l&H : 1774-1894).

Dorpat. < i n i d 0 Rene fpseud. f. 1' a':' H a g e tn a n n). F.in origiaeiler TkeaS«t-

skanüal aus der 2. Hälfte des XIX. Jahrtiunderts (18S5^

Oretden. Gcscbicbte der Uot- und i'iaattheater iu Dre>deu ^löä6.. —

Hör. Fi raten ao, Geschichte der Masik and des Theaters aai Hais n
Diesden. Bd. 2 (1862, : 1768- 18M\ — H.H. Hoabreo. Emil Defrieit

(1903, : 1881—68). — KaroKne Baner, Au meinen Bihnenlebea bgf. An.

Well m er (1871) nnd Ans dem Leben einer Verstorbenen Bd. 3 (= BJ. 4

<ler Nachi::elass^»nen Memoiren hgg. ders. 1?S1 . : 1S35— 44). — Üas kci

Uoftheater zu l'rLsden. in künstlerischer und administrativer Uinsicni:

belenchtet ron einem Körner der Kunst und Freunde der Wahrheit ,l<<^v

— Eriuneroug an Mathilde Schlegel, kgl. suchsisclie Uufscbaa»piclena

(1848, : 1846-48; Nekrolog. Grabrede dea Geietlieben. Gedieht Qatxke«»l

— Carl San tag. Vom Nachtwicbter zam tirkiseben Kaiser. Bihaea-

erlebuisse. (1877, «1878) Bd. 1 (: 1848-51, 59-62). — Goitfr. Semper
Das kgl. Hoftheater zu Dresden (1849, aiehli.). — AI- Sincerns (p^^ul.

Das Dresdner Hoftheater und seine gegenwärtigen Mitglieder (l?->2 . — Aix

V. Wn rz b a c h. Boguniil Dawison (1872. : 1S52—64'. — Mor. H dr i ih.

Lilla V. Buljovskj, Kgl. sacbs. Uofscbauspielerin ^1861, : 1860— 61). —
C. Stein, Daa Dresdner kgl. Hoftheater und seine Verwaltnng (polemisch,

ans Tersch. Joomalen abgedmekt, o. J., offenb. 1861). — Albert MOsci.
Daa Dresdner Hoftheater 1862-1869 (1869). — Com. U nrlitt. Das om*

kg!. Hoftheater zu Dresden (1878). — Hebert Prölß. Geschichte da
Hoftheatera zu Dresden (1678; reicht bis 1862 : deis.. Beiträge zur Ge-

schichte etc. (1879). — Adelheid Bernhardt, Aus dem Dresdner Hof-

theater (1882). — Adolf K 0 h u t, Daa Dresdner Hoftheater in der Gegenwait

(1880). — Ernst Rueder, Das Dresdner Hoftheater in der Gegeavait

(1896; enthftlt gleich dem forigen Schanspielerbiographien). — Oss
Dreadner Hoftheater in der Gegenwart, brgg. von Bods

Wildberg il902; ebenso). — Hermann Anders Krttger, Kritische üMtm
über das Dresdner Hoftbeater (1904).

Olsseldorf. Christian Dietr. G r a b b e. Das Theater zu Düsseldorf mit Rückbliokfo

auf die librige deutsche Schaubühne (1835l — Kriedr. v. Ueoh tritt

Blicke in das Düsseldorfer Kunst- und Künstierleben (Bd. 1 1839). —
Immermanu, 1 beaterbriefe (hgg. Gnst. Pbtlits 1851).~ Rieh. F e 11 a e r.

Geschichte einer dentscben Mttsterbdhne (1888, : 1882—87). — Paal Caner.

Dichter nnd Schaospieler. Betrachtungen im AnschlnS an die Feat^iele des

Hheinischen Goethe-Yereines in DQsseldurf i U*04 . — Hans Webberfr»
Wie stellt sich Dasseldoxf zu den Beformbestrebangen seines Schaaspiel-

hauses? (1907).

Elberfeld. £d. Lucas ju n , Daa Kiberfelder Stadttheater in Vergangenheit ani

Zukunft (18ö8).

Frankfhrt a. M. Karl G o 1 1 m i e k, Antobiographie nebst einigen Momeatea am
der Geaebichte der Frankfurter Theater (1866). — A. H. B. t. Orea, Dm
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erat« «tädtiaeh«) Thentor u Fraukfart &. M. (1872, : 1731—1872). — Liidw.

floltbof» Zur Uetchieht» d«8 Fruikfkirter BebucpMhMiies (1878). —
A. Bing, CbronologMcb-monographitehe Skiit«n wm der etchichte de«

Fraukfarter Stadttheaters 1B32--82. Mit beigegebenen Besprechungen der

äußern Geschichte und Leistungen der hiesigen Bfiliiie 1882— >^4 (1884). —
Ders , Rückblicke auf die Geschichte des Fraiikt'in t. r Stadttheateis von

dessen Selbständigkeit bis zur (ie<.'«Miwai t (1806). — Elisabeth M e n t z e 1.

Dfts alte Frankfurter Schauspielhaus und seiue N urgeschichte (1902J.
—

Georg Hartwig, Tbefttermeniorial der Tereinigten Sudttbeftter sti Frank-

furt a. M. (1902). — Georg WflateiidOrfer, Biographie des hoch-

berühmten . . . Herrn Johann Leonhard Meck (1861, nengedr. 1887; M. in F.

1830—59, seit 39 als Direktir). - Wilh. Jordan (der Dichter). Die

Theaterfrage (1857). — Rod. Be n e d i i, Kntgegnung auf Herrn Dr. Jordans

Flugschrift etc. (1857). — Fanny J a n a u s c h e k, Illustrationen zur iiene^^tf^n

Geschichte des Frankfurter Theaters (1861). — (Karoline AI u rsk a), Weitere

IllostratioDen «to. (1861). — Barnay a. Berlin (Bd. 1,: 1870-75). —
Friedr. Sam. Haaael, Die Frankfurter Lolialatfleke (1867,: 182^—66).

Freiburg i. B. H. Sebreiber, Das Theater an Freibarg (1848). — J. B.

Trenkie, Freihurgs gesellschaftliche, theatralisehe und raaaikalische In-

htitute . . . Ton 1770 bia aar Gegenwart (1856). — Wallner, a. Berlin

i: lb51-54).

Fürth. J. Schäfer, Das alte und das nene Stadttheater ia Furth (1902,:

1816—1902;. — S. auch Nürnberg.

Qttritte. Tb. Menmann, Das GOrlitser Stadttbcater (1854).

Qlttlingen. Wilh. Berstl, Die Geachiefate des Theaters in Güttingen (1900).

Gollui s. Coburg.

Qraa. Herrn. Kienzl l>iamen der Gegenwait {1905; ges. Kritiken aus dem

„Grazer Tagblatt- 1892—96, 97-19u4i. <! e d e n k s c h r i ft »ur Eröff-

nung des Stadttheater» in Graz am IG. <Jkt. 1899 (1899).

Halle. Gust. Staude, Das Stadttheuter m Halle a. S. (1886).

Hamburg. Ludwig Wollrab«, Chronologie sftmtliebor Hamburger Höhnen

(1847,: 1680 -1846). Friedr. Lndw. Schmidt, Denkwürdigkeiten, bgg.

H. ühde, Bd. 2 (1875,: 1811—41). » Wollxabe, HemoireD. Enthällungen

50 jähriger Böhnenerlebnisse (1870). — Herrn. U h d e. l^as Stadttheater in

Hanihnrg 1827—77 (1x79-. — Anna Kraus- Wranitzky, Freiniiitit,'" nu-\

w;ihu' Darstellung der am 19. Jan. 1830 im Hamburger Stadttheater vor-

geiallenen Auftritte U830j. — Carl Lebrüu, Der Maou mit der eisernen

Haake. Ein Rechtsstreit ans der nenereo Zeit, mit Aktenbei tagen (1836;

L. Direktor 1827- 87). — Bob. Prntt, Dramaturgische BIfttter des Ham-
bnrger Stadttbeaters (1847). — Jea» Bapt Baiaon. Ein Lebensbild

(1851, : 1847-^49 Direktor des Stadttheaters). - F u h r s. Berlin ( : 1849-52).
- — Barnay s. Berlin iIM. 1 : 1875 80). — Rückblick auf L. Barnays

Wirken iun liauiburg- Altuuaer Sta<ittheaier (1880). — Job. W e d d e.

Dramaturgliche Späne (1880). ~ Hugo Pohle, B. l'olliui (1896,: 1874-97).

— Unsere Volksschüler im Stadttheater (1899;. — Alfred S c h 0 n-

wald and Herrn. Feist, Ueschichte des Thalia-Theaters in Hamborg
1843^1868(1868). — Reinh. Ortmann, FOnfiig Jahre eines deutschen

Theaterdirektors (1881). — Karl Theod. Gaederts. Das niederdeatsehe
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Dnna Ton den Anftogen bis tor FraatoMueil (1884. *18M; Bd. 2: D»
pltttdentacfae KomOdi« im 19. Jahrb.). — SebOnwald, Dm Tlafo-

Theater in Hamburg 1843—1898 (1898;. (Beinb. 0 r t m a u ?». Ge^chicliV

des Hamburger Variete-Theaters .... Dem I>irekt' r des Han b-rr '

Tlialia-'Ilieaters Herrn Cheri Maurice . . . gewidmet von Carl Waga^:.

Direktui des Variete-Theaters (lÖcSl. : 1841—81). — A. E p 1 i n i u s. Hia-

barger Tbeatenastäiide (1895, vom Standpunkt der i5itUtchkeitsbevegii&^

— HeiDridi B r d m a n n, Deattehe aad Hamburger Tbeaterzoetinde <1S9S'>

— L. A 1 b e r Gedenkichrift zor ErOtfoong dae Deateeheii Sehaa^ielbaaa«

1&. Sept. 1900 (1900).

Hamiover. Franz t. H o 1 b e i n, Deutsches Bähnenwesen (L Teil 1853; nicht n r-

ersch. : : 1825—41) — Rückblick s. Berlin. — Hermann Möller Chronik det

kgl. Hoftheaters zu Hannover (1876. '18S41. — (iensichen, Seebach •. Beriit

(: 1857-G6). — Sontag s. Dresden Hd 1. 'J (: 1862-77^. — H. S.. Kritisch:

Plaudereien über unser Hoitheater (18d6j. — Kichard H a m e 1, U^unoreridH

Dramaturgie (1900, geaammelte KritOcen aoa dem «Haan. Conricr*). —
Edoard Noack, Hertheate^Erulnenlngea (1902, *1908); den., latimc

Plandereien aae der Vargangwhtit des kgl. Heftheatera xa Hannover (190I.--

— DerKnnttbetriebIm kgl. Scbanspielhanaa in Hannover (190$).

Hildeakaim. H. C aase 1, Zar Hildeeheimer Tbeatarfraga (1908).

H6riiz. Hans L a ni b e 1. Aufführungen des Hßritzor Passionsspiels (1894). —
Adolf Uaaffen« Über daa HOritser Paesionsschaaspiel (1894).

Iglau. d'EUert 8. Brünn.

Jena. Gust. Kichter. Das Jenaer Latherfestspiel (1889).

Karlsbad. Das Karlsbader Stadttheater (Ibdl; Ton dem Verleger

Hans Feller?).

Karlsruhe. Bauers. Berlin c 1822-24). — Otto D e v r i e n t. Matisük i«

Karlsruher ähakespare-AuÜührungeu in den Jahren 1810—72 (1873.. —
Erinnerangsblitter aas dem Leben nnd Kflnatterwirken der Fnw
Amalie Haisinger (1886; sie gehörte der HoibOhne 1815—45 an). — HeL

Bettelheim^Gabillon. Amalie Haizinger etc. (1906).—- Eue. Kinn.
Beiträge zur Gesehichte des Karlsruher Hoftheaters unter E. Devrie«

n893.: 1852-77). — Sohöchlin. Karlsruher TheaterHiis7.el?eii '1*54'

— Will». Koff ka. Die Karlsruher Hofbühne in der ersten Zeit ihrer Keor-

ganisation (1855). — Georg Köberle, Meine Erlebniase als Hofthe&ter-

direkter ('1874). — Elise ta Patlits. GastaT tn PattiU (1894. Bd. S:

1878- 88). — Herrn. Lippe, Das Karlsmber Hoftheater. Die DirektiM

der Scfaanapiele nnd die Kritik (1882> — »Herr Hermann Lippe*,

oder: So schreibt man Kritiken. Kritisch beleuchtet von einem Unbefangeiea

, I?82 . — Wilhelm Härder. Das Karlsruher Hoftheater (1889). — K ilisa.

Mein Austritt au.- dem Verbaude des Karlsruher Hoftheaters (1905).

Königsberg 11 a g e ii s, Daiizig. — Arth. W u 1 1 e r s d o r ff. Theatralisches 1^^6,

S. 1— loo Geöch. deb K aiigbb. Tb. 1744—1855. — W. Direktor des*.

1845-76). — Fahr s. Berlin (: 1847-9).

Kreuznach. Aog. Bangert Hatten nnd Siekingen (1888; Diehtnng, beigvg.

t in Plan des Festspielbanses in K.).

Uuchstidt F. Maak. Das Goethe-Theater in Laaehst&dt (1905, : 1761-1896'.
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Leipzig. Emil Kueschke, Zur Geschichte des Theaters und der Mu^lk in

Leipzig (1864. 8« 1^158 Getebieht« der Leipziger BOboen Ton den Anfängen

bie etwa 186S). — Bauer e. Brenniebweig (:]886). — Wallners.
Berlin (: 1838—44). — Anna L 0 h n - S i e g e 1, Ans der alten Kalissenwelt

(1883.: 1847/48). — 0. M a r b a c h, Dramaturgische Blätter (186G). — Das
neue Theater in Leipzig (1869, archit.) — Heinricli Laube: Das

Norddeutsche Tlieater (1872, Geschichte des Leipziger iSladttheatei.^). —
Georg Uerniunu Müller, Das Stadttbeater za Leipzig 1S62-1ÖÖ7 (1887);

dere., Das Stadttheater sa Leipzig. SUtiatUi 1817->1891 (1891). — Friedr.

Haaee, Wa« teh erlebte (1898.: 1870—76). — Lelptiger Tbeater-
fragen (1877). — Friedr. Bfiffer. Geschichte dea Leipxiger Stadtfheatera

unter der Direktion Dr. Förster (1880; dieaelbe dauerte 1876 bis 1882). —
Leipziger T Ii eaterfragen. Hgg. vom Verein der Theaterfreunde

(1877). — Pet. L o Ii m a n n. Deutsche Vorbühne zu Leipzig (1877). —
Der Leipziger Theaterprozefi etc. (1878;. — Leipziger
Theateralcandale nnd Theaterfreunde (1878;. — üuaer Stadt-
theater, dureh uogefArbte GlAaer geeehen (1889). — Hat Wirth, Herr

Staegemaun und aeine GOaner (1890; Hai St. Direktor der pTereinigten

Stadtth." 1882-1905). — Haaa Mari au. Wo fehlt ea unaeiem Stadt-

tbeater? (1901\

Leitmeritz. L' o m a n z e r o (paeud.), Wilh. MäoneL Ein Schauapielerieben. Zu

seinem 80. Geburtstage (1904, : 1869—89).

Lenzburg (Schweiz). F. 0 s c h w a 1 d - Iii n g i e r, Volksschauspieler in Lenzbarg

(1895).

Laoban. Adolf H ar p f, Geachichte dea Leobner Stadttheatera (1892).

Unz. Karl Gruse er, Die Linter Theaterlrage, oder: Kann dae obdereansisehe

laiidsch. Theater mit der seit Oatem erminderten Subvention ala Knnat*

Institut fortbestehen? (1864).

Lübeck. Heinr. A » ni u t». Die dramatische Kunst und das Tneater zu Lübeck

(1862, : 1700-1861). — Carl Stiehl, Geschichte des Theaters in Lübeck

(1902, : 18. Jahrh.—1901). — B a u e r i. Bran&aehweig (: 1840). ^ U n a e r e

Bflhne (1857). — A. Key, Yerieichnia der unter der Direktion Friedr.

Erdmann-Jeanitaer im Stadttheator an Lübeck gegebenen Voratellnngen

(l>9-^. ; 1886—98).

Magdeburg. L " h r; - S i «
)^ e I I 'Mpzig.

Mainz. Jakob 1' e t ii. Geschichte des Theaters und der Musik in Mainz (1879,

: 1848—78. dazu ein Nachtrag 1853).

Mannheim. Anton P i c h 1 e r, Chronik des Grofih. Mannheimer Hof- nnd National-

theatara (1879, : 1779—1879). — fiOck blick auf die Verwaltung dea

GroBh. Hof- und Nationaltheateit in Mannheim (1866, : 1779—1864, 4 Tabellen.)

— Friedr. Walter, Archiv (Bd. 1) und Hil liothek (Bd. 2) des Großh.

Hof- u. Natiunaltheaters in Mannheim (1^89, : 1779—1889). — G 0 a eh i c h t e

und Kritik eines G^ sfllsrlKiitstheaters (l>^nOi.

Meiningen. Frenzel g. liayr.utli {Bd. 2,: l.sTÜ. 1874, 1876).— liobert i'rölß,

Das nieiiiingische iiuttiicaler und die liuhueureforni (1876—^2). Die

Heininge n*e ehe Thoater-Intendani gegenfiber dem dentaeben

Babnon?erein. Naeh amtliehen Quellen (1879 ; Bntlaaanng dea Sohauapielora-

G r u n e r t). — Hana H e r r i g. Die Meininger, ihre Gattapiele nnd ihre Be-
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d0Otaog ffir dt» deattche Theater (H879}. — L'epertoira des benoglM

MeioingeDBcbon Hofthe«ters. offisielle Aasgtbe (107917.). — PMlBicbari
Die GMtspiele des Hera. Meiuinger fioftheaters wäbmd der Jahre

(1884). — R. P r ö I ß. Das henoglich Meiningensehe Hoftheater, »eine Est-

Wicklung, seine Bestrebungen und die I^cdeutanir s»«iner Gast8p>iele

— C. W. \ller>. Die Meimnger (IbUO, Bilderwerk). — Üichar

Chroniit säintiictier tiastspieie des sachsen-nieiningenscheu Hoftiieako

1874—1890 (1891). — Karl Grabe. Die Meininger ^^04). — GetiUf

Weisstein. Meinioger Erinnerungen (1906*.

Meran. Grundsteine zum Meraner Theaterbaa. Gespendet tou d«aut:aec

Dichtern and Schriftstellern. Gesammelt von Bob. Pohl (1895; forwi^i

Lyrik, nichts aar eigentlichen BAbnengeschichte).

Mllnchan. Frans Graadaar, Chronik des kgl. Hof- nnd Natioaalthsaten ib

Manchen (1878). — Max Leyth&usar, Die Scheinwalt nad ihr SddcknL

Eine 127jährige Historie der Münchner kgl. Theater (1S93'. — Rieh. G»^^^r

manu, Vcrd. T.anp, 50 Jalire eines Künstlerlebens (1877; 1*^27—70 i^'f-

tbeater, — b- auch 'iartuerplatzth.) — Küstner s. Berlin (: löSo— "i-'-

— F. M f i s »' r, Das k-^'I. neue Hof- and Nationaltheater-Gebäade la

Miiucben tlÖ4U). — 1". D i u g e i s t e d t, Müuchener Bilderbogen (ISW.-

1550-57). — Haas 0 s. Leipsig (: 1852—55). — Johannes Haycrbsfer,

Clara Ziegler, biographische Skitte (1887.: 1868—74). — Otto Jnlios Bt«i-

bäum, 25 Jahre Mflnchner Hoftheater|,'eschichte (1892). — Karl v. Per-

lall, Hin Beitrag sur Geschichte der kgl. Theater in München 1867-1^'-

18f4; viel Statistisches). Krnst v. P o s s e r t, Die Separat-Vorstellnngt?^
j

vor König Ludwig II. (1901. — Heinr. B u 1 1 h a u p t, Das llüncheun

Getamtgastspiel (1880). — Carl Fiedler, Die Gesarot-Gastspiele is

Hänchen nnd ihre nationale Bedentnng Ittr die dramatisch« Knast (l&O).

' Possart-Albnm, hrgg, t. Leo v. Baren (1887). — Kopple'^
BeiUn (: 1881—95). Aag. Krieger, Die GOtterdlmmernng des Bflnrhixf

Uoftheaters (1887). — Hans t. Baaedow, HSnobner Dnunatnrgis (1837)-

— Perfall, Die Einrichtung der neuen Schaaspielbfihne des Mttncbner H

<

theatera (1890). — E. Kilian, Goethes Göti und die neueingerichw
j

Münchner Brthne (1890). — Rud. G e n t5 e, Die Entwicklung' des szenisi"«''

Theaters und di-' Bülmonreform in München (1893). — Karl Lauteo-

Schlägel, Die Münchner Drelibühue im kgl. Uesidenztheater. nebitt Bl*

schreibong einer toUst&ndig neuen BQhnsneinrichtnag mit elektriiefee*

Betrieb (1896). — Joesa Savits. Von der Absieht des Dramu. Pnof

tnrgische Betraehtnngen aber die Reform der Siene, namantl. ud fliabl><^

anf die Shakespeare-Bflhne in München (1906).

— Franz J >sef BrakI, Gedenkschrift anläßlich des 25jährigen Bestehen« '

Glrtnerplatzth.Mters (1890). — Ludw. Krieger. Kurze Skiiien

Gastspiel der „Muuchener" (18^5; Gärtnerplat/.th.). — Ädf. Rest,

Maulwurfsarbeit oder Wie man Direktor wird. Klärende Rückblicke in

Vergauuenheit des Theaters am Gärtnerplatz (1898j. — A. Braun. D**

Prinaregententheater in Manchen (1901). — M. Litt mann, daai. (1^'*

arehit). — Das Münchner Schauspielhans. Denkschiift ^
|

Eiöffnung (1901). i
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Naustadt fa. d. OrU). U, G., £io St&dtebandtbe&ter POBaneek-Saalfeld-Kaiutadt
100.'

^

New-York A 1 ni a n a c Ii <ler deutschen Bühnen in Amerika, lisri,'. v. Heinr.

t^cliniitlt (Jiig. 1 1860: weiter ersch.?). — Göst. Kadelburg, D«8
deutsche Theater in New-York (1876"i.

Nürnberg. Friedr. M ay e r, Chancen des Nürnberger Theatei» von beiner frühesten

Kntatehang bis sa seioer Gegenwart (lä43). — Frans Edoftrd Hysel, Dat

Theater in NSrnberg von 1612—186S, nebtt einem Anbang fiber dat

Theater in Fürth (1863).— Dere., Bilde dea SSjfthrigen Tbeater-PriTilegiunii

der SUdt Nftmberg (1868).

Obttrammai^au. Ednard Devrient, Dae Paesionsspiel \n\ Dorfe 0. (1851). —
Deutinger, Das Passionsspiel in 0. (18.51). — Ludwig Claras

(pseud. f. W. G. W, Volk), dats. (IS.'.T. 'IBGOu — Hjac. Holland. Die

Entwicklung des deutaciien Theaters im Mittelalter und das Aniniergauer

PtBiioDsspiel (1861). — Seb. B r u n n e r. Das Passionsspiel in 0. in den

Jahren 1880 nnd 1870 (1871). — J. T. de Belloe. Le drame delapa$9hn

ä 0, (1890). — Alban t. Hahn, Naeh 0. (1890). — Frani TrantmanUt
0. und lein Pawionsgpiel ,1890). — Jos. Schröder, dass. (1900;. — H.

Pionier, 0. nnd seine Passiousspiele (1900). — Corb, Ettinayr. Das

Uberainmergauer Passionsspiel (1900). — G. B 1 o n d e 1, Le drame de la

ptuHon ä 0. (PJOO). — A. C. H a y, O. and it» Oreat Pattion (1902). —
S. W. Howe, 0. in 1900 (1902).

Oldenburg. Adoit Stahr, Oldenburgische Theaterscbaa (1845). — Anna L 0 h n-

Siegel» Vmn Otdenbniger Hoftheater zum Dreidner (1885.: 1848^—50). —
R. T. D a 1 w i g k, Chronik des alten Theaters in Oldenburg. Festschrift in der

KrOl&iQng des nenerbanten Theaters am 8. Okt. 1881.

OlmOts. d'EUert s. Brflnn. — Tyrolt desgl. (: 1870-71).

Pöflneck s. Neusta it.

Posen. H. E h r e ii b e r g. Geschichte des äUdttheaters in Posen (1889;

Wallner s. Berlin 1
18.')4 f.

i

Prag. Osk. T e u b e r, Geschichte des i'rager Theaters. Bd. 3 (1885.: 1817-85V
— Das Prager Theater bei Eackelbeleacbtang. Aus den Papieren

ftnfs qviesiierten Belenditnngsinspektors (1845). — Karl Jos. Kinder-
frennd, Thalia*« nnd Enterpe*a Klage (1850). — Über das deataehe
kgl. Land eathoater in Prag (1863). — Heinr. Teweles, Deutsche

Bnhrenknnst in Böhmen, ir. .Deotsche Arbeit in BOhmea*, bgg. Herrn.

Buohniann (1900 nur über Prag).

Prefiburg. St. V. R.. Festschrift zum lOOj. Jubiläum des Preßburger Stadttheaters

(1876). — Otto V. Fabricius, Das neue iheater in Preßborg (1886). —
C. Sanarj a j, Das alte nnd nene Theater in Prefibnrg (1886).

ProflnHi (Mihren). Osk. Hatsehek. Das dentaehe Thaatetweeen in ProBnits

1. Teil (1905» : -1880).

Reval. A. H o c h b e r g, Theater in Retal (Almanach. 1904).

Riga. M. Rn iolph. Higaer Theater- nnd Tonkftnstlerlexikon, nebst Geschichte

des l.'igaer Theaters (lS89f., onvolleinletl W a 1 1 n e r s. Berlin (1846f.).

—

Der Wiederaufbau des Stadtiiieaters xu Riga (1888). — A. Rein-
berg, Da« iweite Stadttheater in Riga (1905. archit.?)

Digiiized by Google



Roatock. Ebert, Versach einer Geschichte des Theaters in Koatock Heft 1 (1872

geht nur bis 1800. — S. auch Scbweriu*

Saalfeld s. Neustadt.

Saiat-Louis. Das deutsche Theater in St. Luuis 1842— ä2. Zur Eidffaug

des Gernuuiia-Tlisatort . . . gewidmet too der Direktion Waldeair I

Baecbel (1882).

Silzburg. Rud. FreisauffT. Xeodegg, Qesehiehte des Salsburger The&ten

1775-1875 (1876). — Ferd. Barger, Stadttheater Id äalsbarg. 8titiit.

Sankt Petersburg. Bauer s. Dresden : 1831 — 34). — Ed. J e r r m a n n, Tr-

politische Bilder aus St. Petersburg (1851, : 1842 - 44). — Wallueii
Berlin (1847 >.49).

Sehli«rsM. JqK Scbaamberger, Konrtd Drehers ScUiertMr Banemthetta

(1898). — Das Schliarseer Banarnthtater (1894).

Schwerin, ßärensprang, Versuch einer (Jeschichte des Theaters in M<ci-

lenbarg-Scliwerin (1837, : von den Anfangen bis 1835) -- Fr. W e d d eraeif f.

Beiträge zur (lesdi ichte de.s großh. Hoftheaters in Schwerin während J^f

ersten 25 Jaiire seines Bebtehens (1861, : 1836-61). — Soutags. Dresa«.

(Bd. 1. : 1852-59). ~ Fr. C h r y s a n d e r, Theater und Mnsik iaMMUtt-

borg (1854). — Gnstov n Pntlits, Theatererinnemngen (1874. '187S.

1863—67). — Elias sa Pnttits s. Karlamhe. — Hana Wolsegei.

Alfred Frsih. v. Wolzogen (1883, : 1867 -88). — Karl Freih. v. Ledebsr

Ans meinem l'ugebuche. Ein Beitrag sar Geschichte des Schveiincr H»f-

theater.s 1883-1897 !l><97).

Selzach (Schweis). Kr. Moser, Das Seizacher Paesionsspiel (1901).

Stettin. F u h r 8. Berlin (: 1845 f.).

Stralsund. Leo Mali ts. Geschieht« des SUdttheatars in Stralsand 1884-1884

(1884); die toransliegende Zeit behandelt Ferdinand 8 tr n e k. Die UtaiM

Zeiten des Theaters in Stralsand (1895).

Strafiburg. (G. A rmand), Einige Worte über die Vertreibung der deutsche.!

Theater-<Jesellschaft unter der Leitnm; des Herrn Bude (1832; handelt zwar t^'ü

einer Operntruppe, ist indeß v tt allgemein theatergeschichtlichem Intereswj-

— G. Fischbach. Das Straßburger Stadttheater aad die AtS^FiAt

Stiftung (lö84. deutsch und franz.) — Das eiaiaaisehe Theatern
Straflbargi. B. (1901). — Henri Sehe an, £e thiälre nitoeien. Bi6%^
comptke» ^ogrofhU de« auUun (1908); dera. Le tkMUre populitire ai i'"^

(1903). — Gustav K o e h 1 e r, Das Elsaß and sein Theater ^907).

Stuttgart. C. A v. S . h r a i s Ii u <. n, Das Königl. Hoftheatr-r zu Stuttgart Ton

1811 bis zur iieu*'ren Zeit (1878). — Gust. Schilling, B*'Ienrhtni}? 'i"

Hoftheuters in .Stutttrart (1832 '. — Aug. L w a 1 d. Seydelmauu unJ i**

deutsche Schauspiel 1835); neue Ausgabe; S. Ein Erinnerongsbach (18^^'

: 1889-1888). - BOtscher s. Berlin. — W e z e 1 s. Berlin (: 1888-41).

-

B. Korsinsky, £rinneningblitter ffir Frennde dramatischer Knnst l^)-

— Ders., Album des kgl. wärttembergiBchen Hoftbeaters (1843). — Fa^^

9. Berlin (: 1846 f.). — Feodur W e h. Fünfzehn Jahre Stuttgarter Hottli^at

f

Leitung ( 1886. : 1869—1884). — Offene? Sendschreiben H<rra

Feodor Wehl (1886 ;
Replik). — Aug. J u n k e r m a n n . Menioiieu ein«

Uofschauspiclers (> 1839,: 1871—84). — Adolf Palm, Briefe aoi i«'
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Bretterwelt (Material zur Geschichte der Hofbühne. 1881). — Ädulfia«

Fichte (pseud. , Briele aus der Bretieiwelt (1882, (le^enscbrift). —
H. Nähert, Das kgl. Hoftbeater za ^Stuttgart 1890- 91 (1891).

Teachen. d'E I v e r t s. Brünn.

Thale. Fritz L i e n h a r d. Das Harzer Mergtheater (1907K

Thiersee. I». W e i ß e n h o f e r, Das Passionsspiel zu Vordertliiersee (1885).

Totia. fWeBtnngarnV ('ainillo M o r g a n (H e 1 o 1 a w e k\ Totis und sein Theater

(1889; eine tursti. Eäterhazjr'sche BUhne auf der ia magjr. uad deatacber

Sprache gespielt wurde).

Troppau. äKlvert ». Brunn.

Warmbrunn. Heioriob N entw i g, ( ieschichte des reichsgriiÜichen (SchafgotscluBche»)

Tlieitera in Warrabrann (1896, : 1786-Gegenw.: Spielpläne 1817—52).

Weimar. K. W. Weber, Zur Geschichte des Weimarischeu Theaters (1865)

widmet aich nur der klassischen Periode, deren reiche Literatur hier anberQck-

siehtigt bleibt — Aas Weimar*« Tlieater-Leben. Zorn 10. Not.

1890 (Knne geachieha Obenicht). — Adolf Bartel«, Clironik dea

Weimarischen Hoftheaters (1908. : 1817—1907). — Eduard Ge&aat, Ana
dem Taijebache eines alten Schauspielers (1SG2-18G6. auszugsweise neu

hrßg, V. liobert Kohlrausch „Aus Weimars klassischor und nachklassiscber

Zeit" 1904). — Heinrich Grans. Fünfzehn Jahre in Weimar 1 18S9, - 1892. :

1852-67). — Barnaj s. Üeriin, Bd. l (: 1868-70;. — Frenze! s.

Bayreatb Bd. 2 (: Fbost-Aufniurangen 1878j. — Eduard ?. Bamberg,
Otto Lehfeld, BrimieraDgablatt ffir aeine Freande (1886). — Adolf Mira»,
Freiherr T. Lo6d (1889; Aognat f 1887). — F. W. Scbrooter, Weimar

ond »ein Theater (1901). — Krnst Wae hier, Wie kann Weimar in einer

literarischen Blüte gelangen? (1903). — Adolf B u : r - | g. Das weimarische

Hottljeater als Nationalbnhne für die deutsch») .higt-nd (1905, ^ 1907). —
— Heinrich Z e 1 1 e r, Abschied vom alteu Theater (1'JÜ7, Gedicht; deegl.)

^

der9., FestgraB an das nene Hoftheater in Weimar (1906).

Wien. Ludwig S p e i d e I. Das Wiener Schauspiel (iSdü, im Bd. „Wieu" der

«Oat.-Ung. Monarchie in W. n. B.") ; ders., «Theater« in »Wien 1848-88*

(1888).— Theatergeaehichtliehe Antstellnng der Stadt Wien

(Katalog, 1892). — Katalog der Portrait-Sammlong der k. a. k. General-

Intendens der k. k. Hoftbeater (1892—94; Abt. 2 und 3). — Franz Carl

Weidmann, Die fünf Theater Wiens. Von ihren Anfängen bis zum Jahre

1847 (1847). — K i n d e r f r e u n d >. Prag. — (Konstantin u. Georg Fürsten

C z a r t o r }' R k i I. Uozeusionen und allgemeine Bemerkungen über Theater

and Musik (1853-55; in Betracht kommen hier Bd. 1, 3, 6, 7 : Barg- and

Voratadttb. 1850—M). Aaa den Papieren eines Wiener Verlegera

(Briefe an Loop. Bosner) bgg. Friedr. A. Mayer (1908, : 1858—07). Ferd. v.

Seyfried, Rfiekachan in dasTbeaterleben Wien» seit den letzten 50 Jahren

(1864), _ Conimor ipseod. f. Moritz Cohn . Km Kitt durch Wien auf

dramatisch eti\ F«']de l^^Tfi-. Rü ier u. Verse). — Auaui .M u 1 1 e r - G u 1 1 e n-

brnnn, \Vien war eine 1 iiear-i -tadt (*lS85i; ders.. Das Wiener Tiieaierleben

(1890). — Der Wiener Kom m u u a i - iv u 1 e u d e r verzeichnet seit Jahrg. 25

(1887) erst mit Aoswabl, dann immer Tollstindtger die Premieren der Wiener
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Theater. — M. H. fjautzky. Unsere Hühnen. mit eiii»^in Anhang D«-

Volkssängertutii (1890'. — Ludwig Bauer. Uii^^r Tlio^iterjHiblikum ^1$^

— Felii Saiten, Wieoer Theater 1848-1899. uj ,l>ie Pflege der Kus

in Öiterrtich 1848-^1898" (1900). — Wolfgang Madj era. Wie fcrricMa

die Wiener Theater Knltorerbeit? (1906). — Wiener Theatl^

AI man neb, hng. won Anton Rinrieh (1899-1908). — Pnnl ReaL &
Wiener Schaababnen in der Saison 1906- 07 fl907).

— L c rn b e r t (psend. f. Jnh. VVenz. T r e m 1 e Historische Skizre icr is.

»

Hoftheater in Wien, mit bes. lierücksii htigun<f des deutschen Sch4a»pif

(lb33j. — Heinrich Laube. Das Bui^theater (1869. > 1&91). - i-^

Wlnteack, Chronik des k. k. Uufburgtheaters (1876); der«., Rapeitvin

des denticben Sebanipieles in Wien, ein alphabetisehea Register atatlkta

Anffabrangen deutseber Sebanepiele in den Wiener Hoftbeatna, ^

'

1748—1880 (1881. nicht im Buchhandel). — Josef Bayer, Dat aent; k. i

Hofburgtheater als Bauwerk (18941; Das k. k. Hofbnrgtheater vor und

der Rekonstruktion (1900). - (Oskar T e n b e r und) Alexander v. W ?i I^t^

Das k. k. Hofburgtheator .seit seiner (Jrimdung (1H99— 1906. Weüfüi

»tellung; 1790-1880], — Kudolf Lothar, Das Wiener Burgtheater («*
bie lor Gegenwart. 1900; ein Ansang 1904); denelbe in dem Prtclitfiil

.Fünftig Jahre Uoftbeater* (1898).

- Carl Lndw. C o s t e n o b le. Ans dem Borgtbeater (1889. Bd. 2; 1830-^

— Franz. C. W e i d m a n n. Maxim. Korn, sein Leben nnd kflnsfieTi'f f'

Wirken (1857, : bis le^O». — Heinr. A n s c h ü t z, Erinnerungen lSt6. :

ii»

1857). — A u 8 L u d w. L ö w e'ö N a c h 1 a ß hgg. Aug. Saner dSS"».

1861). — G.(eorg) C(ia r t o ry s k i), Karl Fichtner (1865, : bis lb65)
-

Betty PaoU Jnlie Eettieb (desgl.). - I£d. Mantner, Kari Isrnkt

1878, : 1888-78). — (P. Seh midi), Sopbie ScbrOder (1870, :
1886-4lt

— Helene B etlel beim - Qnbill on, AmaUe Baitinger. Griin Um*

Scbönfeld-Neumann (1906; X. : 1839-56. H. : 1846—78). — Findeii«

8. Berlin (: 1845-66). — E. v. Bauern fei Flöchtige Gediok«

(iber das deutgehe Theater. Mit bes. Kück». auf d. Hotburgth. in Wien [l^^

Hüning 8. Dresden Bd. 1 (:1851— 52;. — Paul Schient her, Berob.B*« |

raeister (1902; Statistik 1852-1902). — Ludw. Heresi, Zerlins GsbOlit

1854. : 1858- 92). - Ant B ettelh eim, Lndw. Oabilbn im Ba^l^
)853-*98 (1893. Statistik).— Helene Bettelheim • Gabilles. Ui^t

Gabillon (1890, : 1853—96). - G e n s i . Ii c n. Seebach 8. Berlin (:
1356-5'

Herrn. S c h n e, Aus den Lehr- und Fiegeljahren eines alten Scb»o»pi«l<r*

(1903, : 1863 bis etwa 18G6 . - S c h 1 c n t h e r. Sonrenthal (1906: StotiiW

1856—1906); ders., J.>s*>f I.ewinsiij (1898: Stat. 1858-98). - Leo Hirle^

feld und A. J. W e i t n e r, Charlotte Wolter (1897, : 1862-97). -
Gnglia, Priedr. Mitterwnrier (1896, Bnrgtb. 1871-74, 75-30^

i>tadttheater 1880-84). — Konst. Fflrst Gaartoryiki, Unseres Bai|ti)«(^

Glfick nnd Ende (1876). -Dekameron Tom Bugtbeater (1880 :
Srhaoipi«!»'

iinekdoten). — Ad. W i 1 b r a n d t. Krinnernnpen (1905. : 1881 -87[. - B«^

Tyrolt s. Brünn (1904. : Stadtth. 1872-84, Borg 1884-^9, DeöUeiie

Volksth. 1889-1902). — M. Alter. Die Akustik im k. k. Hon.urgthe«W
j

(1890). — Im neuen Burgtheater (1893). — Karl G o 1 d mann,

Wiener Bnrckhardtheater (1897). — Ant. B e 1 1 e 1 h e i m, AHa dimi»{^
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— Gregor! s. Berlin (: seit 1899), — Oik. J e 1 M u e k. Das Bnrgtbeater

eines Zwaozigjfthrigen (1907).— Friedr. Schlögl, Vom Wiener Volkstheater (1884). — Jos. Lraat

Pratkhe, Dm LMpoMstidter Th«tt«r von leiow ISstttobtnfr u ikiiiiwt

a847, : 1781—1847). — GiB»erIer. Tbttterdimtor Ctrl (1854,:

1826- 54). — Friedr. Kaiser, dass. (I^Mi ; der?.. Unter fünfzehn Theater-

Direktoren (1870).— Weidmann. Weniel Sch-h (1857, : 1827-57).

— Wailner 8. Berlin (: 1835- 38). — Leop. Ii o s n e r. Fünfzig Jahre

Carl-Theater (1897. — Festschrift zum oOiahiigen Schauspieler-

Jubiiäam von Carl Blasel. (1899,: 1849-99). — Mai W a i d s t e i ii. Aas

Wi«M lustiger Tbeateixeit Briniierangen u Jottfine Gallmeyer (1885,:

1882-68).

— Das Wiener Stadttheater ond teiae Zukunft (1375). — Heiurieh

Laube, Das Wiener Stadt - Theater (1875). - Rudolf T y r o 1 1. Chronik

des Wiener Stadttheaters 1872—1884 (lb89): dens. um! Guglia 8. im

vorigen Absatz. — Anton Bettelbeim, Die Zukunft unseres Volks-

theaters (1892; wichtig tür die Vorgeschichte des Deutschen Volks- und

lUimnnd-Theatert In Witn). ~ Ferd. Fe Huer, Du Denteche Volki-

theater in Wien (1888, ardiit.). — Robett 8teinbaoaer, dtes. (1899.:

1889-1899). — Tyroltt.iRi vorigen Abaili. — T. Seoniena (peend.):

Wiener Bühnen-Üowesen (1890). — Guttav Andnai Rats ei, Das Rainunnd-

theater (1892). — Möller-Guttenbrunn. dass. (1897); ders.. Der

suspendierte Theaterdirektor (1896). — Osk. F r i e d m a n n. Zur Krise im

Kaimundtheater (1896j. -- Frz. Je?. Cr am er. Das antisemitische Theater

(1900; Gesch der Anfänge des Kaiser- Jubil&ums-Stadtth.).

Wieabaden. Otto W e d d i g e n, Geschichte dea königlichen I heaters in Wies-

baden (1894). -^Bttekblielis. Berlin.

WolfenbaUel. C. T. 0 1 1 m e r. Das im gotischen Stile na« arbanta Tiiaater im

Hetsogl. Seblosse an Wolfenbflttel (1889). — K. Botarmand, Lessing-

spiele. Beitrftge an einer Baform das modanian Theaters anlifitich des

Theatarbanes in Wolfenbflttel (1904).

Wonns. H. H e r r i g. Lnxustbeater and Volksbühne (1886).— Friedr 8 e b o e n.

Ein städtisches Volkstheater und Festhaus zu Worms (1887i. — C. und F.

M n t h. Festschrift zur Einweihung des Festspielhauses in Worms (1889j.

— (). M arch, Das stiidtischp S]>iel- und Festhaus in Worms (1890. architi.

Wlirzburg. J. ti. Wenzel D e n n e r 1 e i n, <5e8chichte des Wärzburf^er Theaters

(1853, : 1803—1653). — Max N e a 1. Die Reform des Wurzburger .^tadttheatera

(1893). « A. G. Z i e g l e r, Ans der Geschtehta des Theaters in Wartburg

(1904,: 1804-1904).

Zasfan. d*£ 1 T e r t s. Brflnn.

Ztrich. Karl 8 eh oll. Das Theater in ZMcb. Bei Erftffuuog des 8. Jhg. unter

msiner Dlreetion (1857). — Kainb. B fi og g, Blltter aar P^ar das fidgibrigan

Jabiliims des Zftrieher Stadtthaatars (1884). — Beetsehens. Basel.

Bobert F. Arnold.

8
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DoMBie» Vallarsi'ft Hieroiyaus-Ausgaben.
• • Eine bibliognpliiMh« Sto^

I. Band.

I. Classic 8. Bri^f a<l Damasum Papam Kol. 44 kommt nach § I

unmittolbar ij III.

1. Classis II. Ep. 39 7 iiuroerierte Kapitel anstatt 8» weil das 4. Kapüei

wifdcr mit 3 anstatt tnit 4 numerii'rt erscheint.

.1. Classis IIJ. £p. 46 weist bloß 13 Kapitel anstatt der tatsftchlirh t •

handenen 14 auf, weil zwei unmittelbar aufeinander folgende Kipiki

mit 10 nameriert sind.

I. Classis III. Ep. 48 folgt auf Kap. 17 Kap. 19. Das 18. Kapitel ai

gar nicht nameriert.

I. Classis III. Ep. 58 sind zwei Kapitel nacheinander mit 8 nancriot

I. Classis IV. Ep. 108 sind zwei aufeinander folgende Kapitel mit U
nameriert, so daB dieser Brief 84 anstatt der tatsächlich vorhandeiKS

35 Kapitel enthält

II. Band.

Kol. 141» in .It'rii Traktat <les D i d y m o s ,I)e spiritu Saiict-»* m>\ i*^.

Kaint'd nai-iH'inan<i*'i mit 42 iiomerit^rt, so daß d«r Traktat au>t<iti

64 Kapital ihrer bloß tiS aufweist.

Im «Di a 1 <• u s contra P « 1 a g i a ii o sind zwfi ai:f-

»iinand«'! ( »k'eiide Kapit««! irrtümlichtTweise mit 14 nuHUTiert. 'iä^»

di»>sfr Dialo^Mis in beiden Ausgaben bloß 31) Kap. anstatt 40 einhält

Kol. 198/199. ^Dialogus adv»>rsns L ucif e r i a n o s". Zvvh Ju^u

«^iiiand»'r f'd«jr»'ndM Kapital sind mit 25 nnmpii»'rt. sm daß «li*^'^^

Dialog'u.s 27 Kapitel anstatt der tat^;ächli('h vorliandonen 28 aiifv»-^!^'

Kol. 212—213. «Liber adversus Helvedinm* folgt auf Kap. '

wieder falsche Numerierung der folgenden Kapitel. Anstatt 9 usö 10

wiederholen sich die Nummern 7 und 8, infolge dessen wost die««^

Liber bloß 22 Kapitel anstatt der tatsächlich vorhandenen 24 tä-

Kol. 234. Die Numerierung des 6. Kapitels ist ausgelassen.

Liber II. »contra Ruffinnm" sind zwei aufeuianderfolgein^''

Kapitel mit 1 1 numeriert, so daß diese Schrift irrtfimlicH 35 Kapital

anstatt der Torhandenen 86 aufireist.

In dem zur Schrift »De yiris illustribus* gih5niii<B

Auswels ist unter 44 der Name .Bacchyllns* irrtfimlich ^
«Baccillus* wiedergegeben.
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III. Band.

In bt'i<I<'n Ausgab«'!) fallt die unkorrekt« Transkription der griechischen

Eigennamen auf; so zum Beispiel:

Kol. 127 F. MtvodSa—Myniadem

^k'fOL^ — Achad

Der EOnigsname XoSaXXox^(iop (irrtfimlich XoSoXXox^lLop, Kolpnme

131—132 anebXoSaXXs Ti(Uttp) wird stets durch .Chodorlagomor^ wieder-

gegeben.

Ferner Kolomue 131— 2.

Mdfig — Mampsis

Kol. 133-4.

Ax^^apijj, — Ahetharim

Wyzhyinl — Achalgai

Nrjp — Er

'Aoi(tcttV — Aesimon

Kol. 137-8.

'ApafLd — Arad

'Axpaßamvi]« — Acrabittene

Kol. Ul— 2.

'E-,'pä — Arga

'Apaßt'lp. — Äbarem

feivicf — Oolam

"Easßoöv — Esbum

Kol. 143-4.

AtXsp^^ttv >- Aennon

'AXai^ — Ahalae

KoL 147-8.

AU{L — Aemath

Eol. 149-50.

'A^epci — Äther

Eol. 153—4.

'Aftod — Abdom

'AyictjA — Aesaph

Man konnte c-iue ganze Menge ;sulcher eigentümlicher Trauskriptionen

anführen.

IV. Ban.l.

Im IV. Bando finden wir in dor VfriM-spr-Ausgabe pag. 15, zum

ersten Male ein DruckfelibTVtMzeicbnis. Die auffallend geringe Anzabl von

aasgewiesenen Druckfehlern, es sind ihrer zwei (!!), ist geeignet, den

8*
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Leser auf den Gedanken za bringen, da6 wohl noch mehrere aber geiS

nnbedentendere vt gewftrtifi^ seien. Leider verhftlt eich die Sache gm

anders. Ein AnAerst störender Verstoß, welcher den Namen der aUcrgiStaci

Nachlftssigkeit verdient, findet sich zum ersten Male in der sonst Ttrhiltab-

mUig korrekten Yeroneser Ausgabe. Es schließt nämlich das T. Bn

der Konmentarien »In Isaiam* mit dem 28. Kapitel. Nun begiopt 4>

6. Bnch mit Kapitel 13 nnd die Kapitel laofen fort, bis man atif I*-

Inmna 257 auf Kapitel 16 anstatt 14 stoßt. Feiner finden wir anf

Kolamna 285 oben Kapitel 17 anstatt 18. Anf der Kolamna S18 übI«

vir Kapitel IV» anstatt 22 iinmeriert. Als ob ein böses Schicksal an ^
6. Buche der Kommtiitaiitii v.n Isaias sein Spiel hätte, finden lOfi

eine falsche Numt iieruni: der Kulumnen. Nach der Kolumne 234 f

221. 222 u. s. f. Ww es kninn anders zu erwarten ii^t, sind di^^s^:

fahrlässigen Druckfehler der Veruneser Ausgabe Ton der Venetiani is

wdlen Umfange aufgenommen worden.

VII. Band.

In beiden Ausgaben, und zwar in d* r Yeroneser K 'I. 674 sri

Venetiana Kol. 670 am Kopf anstatt Kap. VI Kap. V falsch ^e.iniclit

Jm «BreTiariam in Fsalterinm* folgt nach Fsalmos 6i

Psalmmi 70.

Im Anhange findet sich in beiden Ansgaben die erste Kote

Joannes Xartianaens auf Kol. 1 verwiesen, w&hrend sie znrKol-^

gehört. An dieser Stelle hat die Venetiana einen Dmckfehler: plingnis*

anstatt »lignis*.

VIII. Band.

Beim AuLiählen der Koniirsnaui»'n Kol. 4i»— 50 sind nebfn i -

hitfiniscben auch die g-ri' chischen Namen angeführt. Bei vielen Namen i^t
'

Verschiedenheit d» r lateinischen Fassung v-n der griechischen aalYall'i"'

Terscbieden. Viele Diskrepanzen werden allenfalls in den Foßnoten erklär^

uKui' lie dagegen müssen aber doch anf ein Versehen oder eher aif eint*cfi<-

Üruckfehler lurnckgeföhrt werden» z. B.

Kol. 49—50 Ascades — *AmscsiST|C

• , , Lampare« — A3|ispaY;c

Kol, 51—52 Piriteades — llsor.acT,;

, , , Acrazapes — 'Axp^ovr,;

Kol 58—54 Phaestus — "H^ai^co;

, , , Prlasgus —Ui/.iyjZ

Kol. öö— 50 — Ils^ic'j^
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Kol. 57—58 Candic«M —- 'A^jxs;

Kol. 59—60 Anw — Napof^;

n n m GhrOtllOpOS — Kp^SOC
Kol. 61—62 Penfhilns IIsy9t6c

• • • Agylaas — 'AifiXac (Venet. Ausgab« *AYCX.ac)

a « • Aliattes — 'AXodnjc

Kol. 63—64 Thymoeter — 6o|iiti2C

Kol. 65—66 Aeastns - "Axato;

, , , Clidiciis — KXioSixoc

, . « Bryaias ^ EftpotCa?

Kol. 75—76 S«ngcori8 — Zc^iv/u^tg

Q. 8. W. O. 8. W.

Kol. 151. Der griechische Name Ma|i.u\^ö; ist in beiden Ausgaben lateinisch

mit Mamithas wi»?dert?*»|trf;ben.

Kol. 197 erscheint der Königsnauje Kpötw;;o; lateinisch mit Erothopas

wiedergetroben.

Kol. 243 ist der KOnigsiianie Aa{i.r(>a7^? in Lüniparos tran8krihiert.

Kul. 295 5. Zeile von oben ist der Name Tsutaio«; in Tuuteus um-

geformt.

IX. Band.

Kol. 7 Kap. IX ist der Namn ,Sarra' gedruckt, sonst überall «Sarah*.

Kol. 114 folgt auf Kap. 4 Kap. 6; «'ä wurde die Numerierung des

5. Kapitels beim Druck unterlassen.

Kol. IIH folgt auf Kap. 7 Kap. IX; wieder ist die Numerierung des

H. Kapitels unterlassen worden.

Kol. loO fol<rt auf Kap. 14 Kap. 16. Die Namerienmg des Kap. 15 ist

beim Druck unterlassen.

Kol. 189. F .lgt auf Kap. 13 wieder Kap. 13 anstatt Kap. 14, so daß

in lieiden Ausgaben „LiberLeviticas* bloß 27 Kapitel anstatt 28

«^ntliftlt.

Kol. 306. 1. Zeile von anten ist die Nnmeriemng des 5. Kap. nnterlassen»

so daB auf Kap. 4 Kap. 6 lolgt.

Kol. 392. In margine rechts ist irrtfimlich Kap. 29 anstatt 19 gedruckt.

Kol. 416. In margine Kap. 16 anstatt Kap. 6.
-

Kol. 507. In maifine ist irrtümlich Kap. 21 anstatt 22 gedruckt, un-

mittelbar darauf folgt richtige Numerierung, nflmlich Kapitel 28.

Kol. 679. Folgt auf Kap. 24 das Kap. 26; es enthftlt also das II. Buch

des «Li her Mal ach im II* 26 ausgewiesene Kap. anstatt 25.

In der Veroneser, Kol. 697, Tenetiana Kol. 699 ist in margine Kap. 9

anstatt lap. 10 gedruckt.
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in „Liber Isaiae Proph^-t ae* fehlt die Nuiuerierung der Kap. 14

nnd 15 in margine, so daß nach £ap. 13 da^ Kap. 16 namefirn

erscheint.

Kol. 733. In margine Kap. 39 anstatt Kai». 36.

Auf Kol. 784 folgt fehlerhafte Namerieraug der Kolamuen and zwv

781, 782, 783, 784 u. s. w.

Kol. 789. In margino ist Kap. 50 anstatt Kap. 5 gedruckt.

Kol. 804 ist beim Worte »Justus" die Namerierong des Kapitel» Ii

unterlassen.

Kol. 816 ist in margine Kap. 10 anstatt Kap. 19 gedruckt.

Auf Kol. 1020 folgt falsche Pagmienmg und zwar KoL 1019« 102«,

1021 a. 8. w.

KoL IUI ist in margine Kap« 7 anstatt Kap. 9 gednickt.

X. Band.

Kol. 68—66, Kol. 70 und 77, KoL 80, KoL 82, KoL 84, KoL 86 sM
die einzelnen Kapitel zwar nnmeriert, weisen aber nicht die g»>

w5hnliehett Abstftnde anf. Dieses IftSt sich dadorch erklären, daS 4«

Heraasgeber die EiziUmig in der direkten Bede dnrch Absitze

Abstftnde nicht zerstflckeln wollte.

Kol. 948 ist in margine Kap. 15 anstatt Kap. 16 gednickt; infoIgedessH

weist in den beiden Aasgaben die „Epistola ad Bonanor
bloB 15 Kapitel anstatt der tatsfichlich öberlieferten 16 Kapitel asf.

XI. Band.

In der Veroneser Kol. 77, in der Venetiana Kol. 90 ist tlsf

Numerierung des Kapitels III unterlassen.

In der Veroneser Kol. 87, in der Venetiana Kol. 112 isi irrtümUcs

§ III anstatt § IV gedruckt, so .lali Kap. 18 der „Vita S. HieroDjmr
tatsächlich 6, nicht aber r» Paragraphe enthält.

Veroneser Kol. 131, Venetiana KoL 154 ibt irrtümlicberweis«
|J

7

anstatt § 8 ausgewieben.

Ven.nf's.'r Kol. 134, Venetiana Kol. 15S ist § 7 anstatt § 9 gedrarkt.

so 'laU Kapitel 27 der „Vita S. Hieron ymi*' in beiden Ansgaben dra

aufeinander folgende Paragraphe aufweist, die mit 7 beziffert sind.

In der Veroneser Ausgabe Kol. ISii, Venetiana Kol. 183 sind 7v^

anfeinander folgende Paragraphe mit 4 numeriert, so daß Kapital 2>

anstatt der faktisch enthaltenen elf Paragraphe ihrer blofi zehn aufweist

In der Veroneser Kol. 157, Venetiana KoL 183 sind zwm aif-

«inander folgende Paragraphe mit 6 nnmeriert
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In der ¥«roneMr Fol. 164, Veneiiana Kol. 192 fehlt im Kapitel 29

die Nvmerienuig des IL Paragraphen, so daB nach § 10 unmittelbar

§ 12 folgt.

Draokfthl«r d«r V«ron«aiaoli«A Ansip&b«.

I. Band.

Kol. 198 ist auf dem Kopftitel Claas. 8 anstaU Ciass. 2 gedruckt

II. Band«

KoL 60 befindet sich ein DniekfUiler ia der Nomerierong, anstatt IXIX
ist die munCgliche SSabl XXTIX gednid^t.

Kel. 516. Auf Kap. 22 folgt irrtOmlicherweise Kap. 24 anstatt 28.

In der ,,Apologta Bnffini Liber I" Kol. sind zwei anfeinander

folgende Kapitel mit 28 nnmeriert.

I?. Baad.

Anf Kol. 51^ iät das 43. Kap. irrtütnlicherweis>e mit 63 bezeichuet.

VII. Band.

Im II. Teile des VIII. Bandes finden sidi unliehsMine FehNr in

der NnmerieniDg der Kolumnen; im „Breviarium i ii P s a 1 1 e r i um"

folgt auf Kolomne 188» 141 n. a. w. ; 189 and 140 sind aasgelassen.

IX. Band.

Falsche Nnmerierong der Kolumnen. Es folgen nach Kol. 696 die

Kolumnen 997 nnd 998.

Kol. 1055. Anstatt Kap. 8 ist Kap. 18 gedraclLt.

KoL 1198 in margine ist die Nnmmer 88 anstatt 89 gedirackt.

KoL 1484 ist in margine Kap. 8 anstatt Kap. 18 ansgewieeen.

Kol. 1442 in margiue ist Kap. 15 anstatt 18 gedmckt.

Kol. 1460 ist in margine K19. 8 anstatt Kap. 2 gedmckt.

X. Band.

Auf Kol. 552 fultreii irrtümlich 453. 454.

Kol. 681) „Evangelium II. Matt hei* iät in margine Kap. 3 anstatt

Kap. 5 gednirkt.

Kol. 763 in margine ist Kapitel 4 anstatt Kapitel 14 gedruckt,

Kol. 797 in margine ist Kap. 10 anstatt Kap. 11 ausgewiesen.

KoL 868 ist irrtämlich Kap. 22 anstatt Kap. 21 gedruckt..
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Kol. 882 folgt aüf Kap. 5 neuerdings Kap. 5 anstatt 6 und S!»^

als Folge des vorkeigdieiidea Draekfehkro ifil Kap. 6 uwtatt Kap. 7

gedruckt.

Kol. 1065 in margine ist Kap. 3 anstatt Kap. 1 gedruckt.

Nach Kol. 870 folgt falsche Nameiierang der KofeumieB, und vcu

878, 874 n. s. w. anstatt 871, 872 n. s. w.

In den Noten des Joannes Martianaens KoL XXVI 29.Z(ik

Ton unten »Pos Apocalypsim" anstatt „Post Apoealypsim*'.

Xr. Band.

Kol. 229 ist § 4 anstatt § 6 gedruckt

Kol. 230 ist § 5 anstatt § 8 ausgewiesen.

Kul. 372, 13. Ztüle von uiiteu, ist „obedinitia" anstatt „obedientia'* gedrackt

Bniokliahlar dar Vaaatüuut.

L Band;

Class. II. KoL 84, unrichtige Schreibweise „Ethjopnm*' anstatt „AethiepoB^

Wie onkonseqnent die Yenetiana in der Ortographie ist, b«v»t

„Ethyopuin'' gegenüber „AEthiopissa** I. Bd. Class. II. Ep. XOI

und ABtbiopica ib. II, 22.

Kol. 292. Classisis anstatt classis.

Class. III. Ep. 84 falsche Niimt'rir'runir ; nach Kapitel II. folglKapit»! IV.

Class. III. Kji. S4 ist die Numerierung des Kapitels unterlassen.

Class. IV, Ep. 108 ist nach Kap. 26 die iJorm zum 27. Briefe irnümluh

mit 17 numeriert.

Class. IV. Ep. 140 ist das 13. Kapitf*! irrtümlich mit 10 nnrnnrien.

CIa.*Js. IV. Kol. 877 „E p i s t o i ,i ad A 1 g u & i a m"* it-t anstati ä-:

Ziffer CXXl die Ziffer XXCI gedruckt.

Kul. 1139 findet sich ein störender Druckfehler, indem die £pist L mii

LV^ numeriert •^rschf'int.

Kol. 1168 in der Annurkuncr zur Ep. 120. 2. Absatz ..commonitorimB"

und ,,ccmmentarionam" anstatt .,co mmouito rioium" und „com-

mentaholum,'.

ii. Band.

In der Schrift „Contra Yigilanthim** sind die ersten 10 KapHd mrbt

nomerierL

KoL 415. In der Schrift „Contra Joaanem JerosolynitasoB'*

sind twei nacheinander folgende Kapitel mit 8 nnneriert; dagiga

folgt nach dem 9. Kspitel namittelbar Kap. 11.
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Kol. :i^»7 § l'J ..Cofiteor*, <lio Vcnmesische Aasgabe hat „Ego coBfiteor".

Kol. -kbO . b- ndaselbst folgt auf Kap. 39 Kap. 41 anstatt 40.

Kap. 21. ,Buffini Apologia Lib«r I** sind swei aof-

einander folgand« Jüipitel mit 22 noaeriert

Kol. 661.„Baffini Aqnilejensis PresbytApologiae Liber II'*

findet sieh in dor Namerkrong der auf Kap. 31 folgenden zwei Kapitel

ein Drackfehler; anstatt 32 nnd 33 finden sich wieder die Zahlen 30

nnd 31 Yor. Mit dem 32. Kapitel, welches eigentlich das 35. ist,

gleicht sich die fortlanfende Nomeriemng der Kapitel der beiden

Ausgaben ans, aber bloß bis tarn Kapitel 37 der Yenetiana; denn

hier ist dieses Kapitel wieder irrtümlich mit 88 numeriert, anstatt

mit 37.

in. Band.

Kol. 93. Im „Liber hebraicornm nominnm** ist „Arrimatbaens**

anstatt „Arimathaens** gedruckt

IV. Band.

Kol. 101. Fußnote a. IHe Lesart dea Yictorins „Behennom'* ist ftlschlich

durch „Benhannom** wiedergegeben. Im Text das richtige

„B e b e n n 0 m".

Kol. 184. Fußnote e ist „Besposuimns" anstatt „B e p o s n im u s** gedruckt.

Kol. 245 8. Zeile von unten „Decipietnes * anstatt „d ecipientes*'

gedruckt.

Kol. 957. In der Fnßnote (I) findet sich eine sinnstörende Wiedt^rgube

der Victorianisclien Leseart nämlich ,»lacultatem'* anstatt „laevitatem^'.

y. Band.

Kol. 431 2. Zeile von oben ein Druckfehler „mnnus'* anstatt „manus**.

VI. Band.

Kol. 449 ist oben am Kopfe irrtfimlich Kap. I anstatt II gedruckt.

KoL 631 „Liber II in Abacuc" ist anstatt „Chromati" „Kromati**

gedruckt.

Kol. 625 Druckfehler oben am Kopfe nnd zwar Kap. III anstatt Kaput If,

Kot 18 Anmerkung (c) ein Druckfehler „Pglatini" anstatt „Palatini''.

Kol. 27 Anmerkung (a> „Palarini" an^tatt „Palatini".

VII. Band.

Kol. 88. Ein Druckfehler oben Kap. Y anstatt Kap. Vf.

Auf Kol. 162 folgt irrtnmlich Kol. 161, 162, 16;], 164 anstatt 163, U:4.

165, 166.
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Nach Kol 366 folgen irrtümUch mimerieite KoimDtten oimlich 365, 3661

aii8iatt367, 368 ff.

Kol. 67 II. Teil ,,&reviariiiiii in Psalteriam" 5. Zeile too utii

ein BinastOrender Drockfehler ».praeveiiist** anstatt ,,praeieiiiati*f.

Kol. 501, IT. Teil 10. Zeile von oben neaerdiogs ein Dniekiidüir; aatOi

„eripe" lesen wir ,,eeripe".

Nadi Kol. 501 folgt irrtümlich 552 aosUtt Kol. 502.

Kach der Kol. 514 folgen fehlerhaft paginierte Kolamnen a. zw. 527, 52ä.

529, 580, 519, 520. 521, 522. 535, 536. 537, 538, 527 u. ?. w.:

es kommen folglich in diesem Teile die KolnmneD 527, 523, i2Sf,

530, 535, 536, 537, 538 doppelt vor.

Auf Kol. 598 l»efindet sicli eine Reibe falsche NnmerieroDgen der an der

Seite ansgewiesenen Kolumnen, auf welche sich die einzelnea Kot«

beziehen, vor. Dieser äußerst störende YerstoA ist dadareh eratendM.

daB die Kolamne 672, aof welche sich die letate Anmerbnig ii

„Epistel am ad Ephesios** besieht, aasgdassen nnd dnrdi d»

nftchstfolgende Kolamne 688 ersetzt worden ist. Infolgedessen ist ditfe

störende Yerschiebnng der Zahlen entstanden, die nadi der komfctn

Numerierung der Verrneser richtig gestellt werden möfite.

In der Venetiaua Kul. 599 sind äußerst unliebsame, entschi» »!• r ..c-

Bequemlichkeit stammende Fehler in der Numoriernng der einzelnen K« iuntn -n.

;tuf welche sich die einzolnfn Noten ih» Joannes M a r t i a n a • c •

lie/iehcn. Es wurden nämlich jene Zahlen aus dor Veroneser ÄQ^gab»

blindlings in der Venetiana abgedruckt, ohne daß man dabei berfieloicht^t

hätte, dafi in der Venetiana die einzelnen Psalmen sich anf ganz sndent

Kolamnen vorfinden als in der Veroneser.

VIIL Band.

Kol. 67—68 XsSsttv irrtümlich anstatt Tedsrnv.

Kol. 119—151 sind griechische Wörter ohne Spiritus nnd ohne Akzest

gedruckt. Änliches findet man anch in der Veroneser Ausgabe.

KoL 156, 17. Zeile von oben ein Druckfehler in der Paginiemng nftmlid

2 5 anstatt 215..

Kol. 217, 1. Zeile von oben ist die beiden Ansgaben gel&nfige Schrüb*

weise des Diphthongen oe in Worte „phoenieeas** durch ^ «iedtr-

gegeben.

Kol. 288, 7. Zeile von oben Druckfehler „Dianastia'' anstatt „Dynast ia".

Kol. 241, 8. Zeile von oben „Acrisins annis 8" anstatt annls 81.

Kol. 243, 9. Zeile von oben „annis 88<* anstatt 80.
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Kol. 261, 1. Zeile von oben ist ,,Argivunim" anstatt „Mycenaram*' (so in

dor Veroneser) gedruckt.

Kul. 2l>l in .,Graeca Fragmenta" 3. Zeile ex. ist 12g anstatt 128

gedruckt.
.

Kol. 271 3. Zeiln von oben ,,Miteus" falsch anstatt .,Mitraeus".

II. Teil Kol. 258, 1. Zf»il<* von unten ist 25 anstatt 15 ausgewiesen.

II. Teil Kol. 325, 4. Z^ile von ohi'U ist .,note" anstatt ,.notne" gedruckt.

Kol. 208 in der Fußanmerkung g ein Oruckfehler. Der Name ih^»

Polyhistors und durch seine Handschriftensammlang berühmter

Bibliotekars Konrad Schurzfleisch'' chnrzfleischi a8** i&t

mit ..Gschurzfleischios** wiedergegeben.

Kol. 243 Foßnote h ist ,.Syrellus" anstatt Syncellns wiedergegeben.

Kol. 281— 82. Wie sorglos ninl nachlässig die Venetiana ediert ist, ersieht

man ans dem 8. Bande, letete Sabrik outen.

Kol. 280 in der Foßnote f ist anstatt ,,Ad" gedruckt

Auf Kd. 823 folgt Kol. 424 anstatt 824.

Kol. 824 (Olscblich 424) ist in der Fnfinote c, letzte Zeile Cononis

narratione" 69 anstatt 29 gedruckt

II. Band.

Auf Kol. CXXrr folgt irrtandich CXXVI.

KoL CIL ,,Bpi Stola ad Titum'* ist irrtümlicherweise mit 149 Zeilen

gegendber den 140 Zeilen der Veroneser ausgewiesen.

Kach dor Kolumne CXLI folgt irrtfimlich Kol. XIiU.

KoL OLXTII, 5. Zeile von oben ein Druckfehler «Aogustinint* anstatt

«Augus tini*.

KoL 88 ist rsebts in margine irrtomlich Kap. 22 anstatt 12 gedruckt

KoL 40 rechts in margine ist irrtämlich Kap. 26 anstatt 16 gedruckt

KoL 78, 15. Zeile von oben, fehlt vor dem Worte »praecepit* die

Numerierung des 44 Kapitels.

Kol. 102. 26. Zeile von oben, ist .i-iodi' anstatt ,Exodi' gedruckt.

Kol. 102, 27. Zeil»' von oben, anstatt .inripiunt" ,incpiunt* gedruckt.

Kol. 178 rechts in margine ist Kaj». 45 anstatt 5 gedruckt.

KoL 192, 2. Zeile von oben, reclits in margine ist anstatt Kap. 14 (nach

der richtigen Numerierung Kap. 15) irrtümlich Kap. 31 ausgewiesen.

Kol. 330 in margine rechts ist Kap. 23 anstatt 22 nomeriert, so daß das

Kapitel 23 zweimal vorkommt.

Kol. 333 links in margine Kup. 14 anstatt Kap. 25 gedruckt.

Kol. 361 17. Zeile von oben »Trasite" anstatt ,,Tran site'..

KoL 4t^ü in margine ist irrtfimlich Kap. 6 anstatt Kap. 3 ausgewiesen.
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Kol. 614 in margine Kap. 25 anstatt Kap. 15 tr^ ilrurkt.

Kol. 732 ist bei dem Worte i^Leiabitor" die liamerienmg des Kay. ^

onterlassen.

Kol. 784 im ,Liber Jeremiae Prophetae* Ut in ttargioe brä

Worte •Valgo*^ nur das Kap., aber ohne Nomerierang (8) gedricki

Kol. 810 ist I in margine Kap. 36 anstatt Kap. 16 an^pewiMCO.

Kol. 819 ist Kap. 2 anstatt 20 g«droekt

Kol. 887 ist Kap. 50 anstatt Kap. 30 gedruckt.

Kol. IG 14 Ist in margine nnr das Kap.» aber ohne Kammer 7 iw*

gewiesen.

Kol. lOtJl ist in manrinc Kap. U an>tau Kap. 1 gedruckt.

Kol. 1210 ist in margino 54 talsiiilicli mit 59 gedruckt.

Kol. 1212 in marcrine 41 anstfitt Gl ausgewiespn.

Kol. 1412 inI in margine aii>tjtt Kap. 18 K^ip. lt> aasgewiesen.

Kol. 1471» ist Kap. 12 anstatt 1'' L"^'<liuckt.

Kol. 1517 Kap. 33 anstatt 35 gedruckt.

X. Band.

Kol, U» in mardn»' ist Kap. IG anstatt Kap. G gedruckt.

Kol. 49, 17. Zt'ilf v.in oben, ist ,qnoridie' an.statt «quotidie* gesetzt

Kol. 51 ist ,bibun' anstatt ,bil»unt* gedruckt.

Kol. 53, Kap. 3» 9. Zeile von oben, fehlt nach dem Worte «ealigo* ^"

Ast^riskos.

Kol. 86 in margine ist nnr das Kap., nicht aber die Nnmmer 33 atr

gewiesen.

Kol. 235 ist P Salmas ,LXIT« anstatt «LI?« gedracht.

Kol. 266 im Psalm LXXVJI, zweite Zeile von oben, ist »antendite* anslitt

.attendite* gedmekt.

Kol. 737, G. Zeile von oben, das erste Wort des Kolopbon ,Fxücit* aii>iatt

mit .,K X p 1 i c i t* wiedergegeben.

Kgi. 758. 14. Zeib' von «dHii. ein stür- nd»! Druckfehler «aptopinquAit^i^''

anstatt ,a p p r o p i n q u a r e n t" tre lruckt.

Kol. !>44 in margine ist Kap. 3 mit Kap. 13 ausgewiesen.

Kol. 94*.) in mnrgine Kap. 5 anstatt Kap. 1 gedruckt.

Kol. 1001 in margine Kap. 7 anstatt Kap. G gedruckt.

Kol. 1008 in der Fußnote ist .Thpothetarum* anstatt .IhypothetaroB*

und «misistsQ* anstatt „misistis**.

Kol. 1013 in margine fehlt die Knmeriening des 4. Kapitels.

KoL 1085 in margine Kap. 2 anstatt Kap. 1 gedruckt.
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EoL 1075 in margine Ist Kap. 2 anstatt Kap. 1 nnd Kap. 2 ist gar

nicht numeriert.

Kol. 429-^30, 2. Zeile Ton onten» fehlt im Eolophon oberhalb V ein Strieh.

In den Noten des Joannes Martianaens (Anbang) Kol. 10,

26. Zeile von unten, ist ,jucenso' anstatt „incenso* gedruckt«

XI. Band.

Kol. ,4 2u. Zeile von unten ist Kap. t> anstatt Kap. 13 irt-druckt.

Kol. 20. Zeile von oben, ist „Israiitici" anstatt «Is raelitici'^

irf'dnirkt.

Kol. 302. 2:». Zeile Ton oben, ^Aepypti" anstatt ^^Apgypti'^.

Kol. 15, 10. Zeile von oben, ist .Masiliensi^ anstatt „Massiliensi*

gedruckt.

Aus dieser Zusammenstellung der Druckfehler, wie auch aus dem,

was wir über die teilweise soi^Iose, ttihveise mangelhafte Ausgabe der

Venetiana gesagt haben, können wir folgende Schlüsse ziehen:

Es war entschieden eine dringende Notwendigkeit, eine neue Auflage

des großen Werkes in mögl clist kurzer Zeit herzustellen. Sie wurde auch

binnen sechs Jahren (<ier achtjftbrigen Herstelluugsdauer der Yeroneser

nnd der liJjfthrigen der Pariser gegenöber) besorgt. Valiarsi ließ die

Yeroneser „apnd Jacobam Vallarsium et Petrnni Antonium
Bernum*, die zweite Auflage seines Hieronymus bei „Guglielmo
Zerletti**) in Venedig drucken.

*f Die Mitteilattgea Aber die ans der ^Zvrlettiscben** Offuin herror-

gegangenen Werke verdanke ich der Lioltens: Würdigkeit der Herren Bibliotliekar«!

Dr. G i II I i o C o ^ p i 0 1 a niid Unterbibliothekar Dr. <iin'i[, evi an der

R. Bil'liüteca Na^iuiiale Di San Marco in \ ene(iitr. denen ich

fQr liire Mühe an dieser Stelle meinen herzlichsteo und ergcbensteu Daoii zum

Ausdruck bringe. Es befindet sich n&mlicli in der Harciaaa eine Handschrift

(Ital. Vm. 20n) mit dem Verseiehnis der ans der Bncbdmekerei dee Zerlettt

hervorgegangeaen Dracket «elehem Yencichnieae di« oben angefübtten Werke
entnunimen üind. Seine Bocbdruckert&tigkeit amfaBt die Zeit Ton 1754— 17S4.

Im Jahre 1781 Abemfthai Piefcro Zerletti, wabraeheialicb ein Sohn des Genannten,

die Offizin.

Auffallend ist daü sicli, wie mir Dr. <iino l.evi mitgt^teilt hat, in der

Uarciana nur ein einxiges Werk aus der Zerleitischen Bucbüruckerei Yorändet.

Der Titel des Werket laetet:

Opera / Deila 8. Madre / Teresa Da Gean / Mnovamente tradotti, e

alla integrita Degli Originali restitoite. / Con nea nnoTs Vita della Santa /

Copiueamenti descritta / dal P. F. Federico di S. Antonio / Carmelitano Scalzo

della ProTincia di Loinbardia / in tie tomi divise / dedicate / alla Saatita di
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Diese Dniekerei beüdtte sich mit der HersteUnog der in die

literatar einscfalSgigen Werke. Ans dieser OfBsiu sind onter

folgende Bücher hervorgegangen:

1. ^D, Bemardi Opera T. 8.'

2. ^A. S. Helena Theolog. Moratia Johs. Solimatieensis.*

S. „Opere dl 8. Teresa T. 4.*

4. «Vita di S. Teresa.*

5. „Raccolta di delli senteniioni di 8. Teresa falla da S. CHomi

della Croce T. 12.«

6. «Trattatn di spirito di S. GioTanni della Croce T. 12.'*

-Diese zweite Aaflage wnrde natflrlichenreise in bedentend nehr

Exemplaren gedruckt als die erste. Ich glaube nicht zu irren, wem iA

b^'hiiupt»», daß das damalisje Missionswesen in seiner gewaltigen Verbreitoc,

sfiri'Mi Gebrauch 'iainit ^^e-lnckt hatte."-') Daß heute die Veroneser IBÖ-

qnai iscii l*'iohter zu beschaffen ist als die Venetianer, erklärt sich dal irra

•laß. wie wir ch^ich *>ben tresatrt hali'H. man die zweite Auflage für -rii-

verbessertf» und vt-rgrößt-rt" zu halt»'n geneigt ist.'®)

Wi.' «'S mit ih'r Wvl^-^-t'nws: nnssjoht, hal)en wir oben dargeu:;.

Jetzt wollen wir uns mit >]>'r Erweiterung naher befassen,

Czemowitz, im Mfir;^ 1907. Dr. Gustav Leibiinger.

(Wird lbitgtf«t»t.)

RENZENSIONEN UND ANZEIGEN.
William Dawson Johnston. History of tbe Ubnury of Cooff«*'

Volume I 1800->1864. Waahiogton. GoTernnient PrintiDg offiee. 1904.

Ein Buch, das bereite im Jahre 1904 erschienen ist, erst in Jibre 1905

aiiznzeigen, mag ein ungewöhnlicher Vorgang sein, wird aber nur dem selti»o

er>cheinen. der «las Buch nicht gestlieii bat. Ein Hand im Lexikonfonnat.

535 Seiten umfafit und nur den BAgina einer Serie darstellt, kann eher abscbrecio

Nottro Signore / PP. Benedetto XIT. / In Venetfa HDCCLIV. / Preuo Goffid«'

Zerletti. Con Hcensa de Si]}>priori }ti ivilcgio.

Zur BescIireibuiifT des Titels hat Herr Dr. Levi f diiemies beigefiigt:

,Fra il titolo e la note tii)Of,'raficbe e iuciso uno stenima che r^-ca

croce fra tre stelle. surmontat(» (ia una oorona, e sostenuto da dae aiiifiol*tt>«

.Attorno corre uu nastiu, con il molto: zelatus sum pro Doroioo

Kxerdtanm.* Sono tre Yolmni, ia 4*. al primo dei qaali e prefieta nat tivoh

con Peffigte della SanU. II primo Tolame b di pagine [4], ZX. 894 ; il sec»^

di pagg. XXXII, 820; U terao di pagg. [B], .XX. 256.

^ Vergleiche aos ZOckler a. a. 0. Seite 473 ff.

>'
' D is scheint ;iach Zuckler, denn er legt die Venetiana feinem W^k*

zu (jrunde und zitiert sie überall.
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als anxiehen; Einer naivm Enpfiadoiifr mtig e« ja ^efiUeo, dtB Mch die Darstellang

der Schicksale eines enurm großen Institotei cln«n enorm großen Wuchs aaf*

weist und daß ähnlich dem Helden des Shakespeare'schen Dramas dieser Cäsar

unter den Bibliotheken nur Wohlbeleibtes um sich duldet. Aber ein Blick auf

die Quellen Mr. Jobnstoua und die UDgewöhnlicbe Art, sie zu benützen, lehrt,

daß «ine Nötigung, dl« Form Mlntr Dantolluug bii xor Uolftrmigktfit antehwellen

stt latMii, nieht betluid. Die Qaelloi tind haadtcbriftliehM Mataritl. du dem
Verfasser im Departmeut of Manoieript« der EoagreObibliotliek in reiebatem

3raße znr Verfflgun^ stand, ferner seitgenOMiiebe KongreBprotokolle, BOeber,

Zeitschriften und Zeitun'»on. Von diesem verschwenderiecben Material machte

Mr. Johnston einen allzu verschwenderischen Gebrauch. Der Fleiß, mit dem er

alles ans Licht brachte, was mit den Scliicksalen seiner Bibliothek in engerer

oder weiterer Beziehung stand, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Aber

sein Verfabren, jedeamal aneb orntttodKeh in beriebten. wie diete Breigniiae tod

der Oanat ond Ungnnat der Parteien belencbtet worden, ist in einen wiaieo-

aehaftlichen Werk, dessen Wert nicht zuletzt auch in der Ökonomie der Darstellung

begründet ist, nicht angebracht. Schon in den verschiedenen Typen läßt Mr.

Johnston Wes-cntliches und Unwesentliches seiner AusfQhrangeii erkennen. Man
streiche die oft seitenlaupen Zitate, und was übrijf bliebe, würde ein Buch aus-

füllen, das etwa ein Drittel des jetzigen Werkaä umfaßte, aber immer noch einen

gaos atattlicben Band ergäbe. In emfidender Breite wird jeder Besebluß, ja

jede Debatte des Kongreisee, die aieb auf die KongreBbibllotbek betiebt, im
Wortlaut wiedergegeben, repvblifcaniiehe nod Idderalisticche Zeiinngtartikel der

jeweiligen Epoche in extenso mitgeteilt. Folgende Beispiele werden genügen:

fm Jahre 1814 wnrdp die Bibliothek von den Engländcri! verbrannt. Um für ein

Ersatzitistitut den Grundstock zu bilden. b(jt der frühere Urwoni>)>räsident Thomap

Jefierson dem Kungreß seine Privatbibliothek zu Verkaufsbedingungen au, die

der KoDgreß bestimmen sollte. Der Wert der Bibliothek and die Uneigenuatiig-

lieit dea Anerbietens wurden von den beiden herrsebenden Parteien Teraebiedeo

beurteilt; endlieb wurde daa Anerbieten aogenemmen. Diese Angelegenbeit nimmt

in Mr. Johnstons Darstellung 86 enggedruckte Seiten ein. Die Koogrefimitflieder, die

bei den unzähligen Anträgen und Amendements dafür und dagegen stimmten,

werden namentlich angeführt, alle Zeitungsberichte wöitlich abgedruckt, der

Briefwechsel Jeffersons mit seinem Vertrauensmann in Washington wird um-

ständlich zitiert. Ein anderes Beispiel: Die vorzeitige, durcii politische Verbältnisse

bestimmte PeaaioBierang dea dritten Direktere der XongreBbibliotbek George

Watteraten im Jabre 1829 fftbrte lu einem bOehst unen|aieklichen joumaliatiecben

Gesink swiaehen ibm und aeinem Naebfolfter. Von diesem unwichtigen für die

Geschichte der Kongreßbibliothek viel weniger als f&r die Form der amerikanischen

Parl>'ifehdcu bedeutungsvollen Zeitungskrit-g, der in wenigen Zeilen abgetan sein

könnte, wird uns kein Gefecht geschenkt. Jeder Ausfall in jedem Lager wird

wörtlich abgedruckt. Man fragt sich, ob der Verfasser den Direktor Watterston

fflr einen homerischen Gott hält, da er ihn in seinem Fall aiebt weniger als

21 Seiten aeinea Buches bedecken llBt. Mr. Johnaten bat flberhaupt den Ehi^

geiz, nichta unerwAhnt so lassen, was auch nur im loseeten Zaaammenbang mit

der Entwicklung der Kongreßbibliothek steht. Bei dieser weiUnsholenden

Methede verschmäht er auch gute Anekdoten nicht, auch solche nicht, die ein

wenig deplasiert anmuten, wie etwa die Scherze eines Fortiers (S. 107) oder
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die gescbmackTolleren Witie einiger KongreAmifcglieder (S. 45 T'o;ieiri

charakteristischer für die gaitx unamerikanisch laDf^^ame Entwicklnncf der Bihliotbei

ist das Urteil einer engflischen Reisenden, das Mr. Johnsion zitiert (S lG'3i. S*

hatte etwa 1830 die seit 1800 bestehende Bibliothek beaacht und fand, ,aj«

si« Mbr an die Sammlaug eiaea eagliacben Privatmanne« erinnere, nar enftabt

iie w«Dif«r kUetitebe nad italieniMbe AatoieB** Eine 9ewisi«Bh«fte Lektin

des vorliegenden Bnebee beetltift dieiee Urteil als einen AniAal UApaim

iibenras bezeichnenden Tatsache: Die ursprünglicb ansscbließlicb als InfonnitioBi

institot der nordanierik;ini^cii''n Legisialive gedachte Anstalt der Kotier*?;

Bibliothek ist jederzeit ein ganz präxiser Expoueiit der politischen BedeuiMi

der Union gewesen. Einer nach unerhörten Opfern an Menschenleben und

roOgeu mähsam errungenen Unabhängigkeit, die jeden Augenblick wieder T«r*

teldigt werden mnSte, entspncb dae sarte Staateg^Ude, dne die Daioe in

Jabre 1800 daretellte nnd entsprach aocb der Umfang der BicbersaainitttDf. die

sl:« Keimzelle der heaiigen KongreO-BiUiotbek angesehen werden Dil

Mr. Johnston ffibt den Katalog dieser Sammlung — ron einer Bibliothek koontf

man noch nicht sprechen — auf Seite 19 und 20 wieder. Ein paar politucf;'

historische iin<l ^.'eographische Werke von tpezieii amerikani.erheni Int^reix

und — Burns' Gedichte. Der Geringlügigkeit der bamiulung entspracbeu aa(<

die rftnmlicbeo Verhiltnieee ibrer Unterbringung. Bis 18U fand sie in

Küiniteebeintnngiiimnier Plati. 1816 bie 1818 war eie in einem Vonaiai its

Poetgebindes vntergebraeht, von 1810 bis 1824 in eineoi Plfigel des 8sMti>

haiibes. Aber nieht nar die international und wirt^^chaftlich belanglose SteUaa{

der Union in der ersten Hallte des achtzehntfn Jahrhundert.- verzögert? «ii*

Wachstum der Bibliotliek. Die englierzi^e Aul'tassun^' /ahlreicher S«naioreti w
jedem Buch, das niciit <ien Ii teressen ihrer KirchturmiMiliiik diente, nnt imi'

»eligsteni Mifitraueu begegneten, unterband jede Kniwtckiuugsmöi(lichkeiL Dm
kamen Klementarereignisse ~ wie jede Bibltotbek mnAte aneh die Keifni*

Bibliothek mebrmals bacbttlblicbe Feuerproben besteben — nnd sogar Cri^
nSten: Am 21. Juli 1814 mußte ein mit vier Ochsen bespannter Wa^ea ies

wertvollsten Teil der Bibliothek bei Nacht und Nebel vor den brandschatzeD'l''^

Engländern retten. Das waren die Anfänpe jener Sammlung, die heut" in i<a

Von Djnamoniahciiinen gespeisten Wunderwerke moderner BibücthekstechDU

ein nicht nur seiner Bedeutung, sondern auch dem internationalen Range

Vereinigten Staaten entiprc^endet Beim bositst Aber nicbt nnr die Km*
eiefatigkeit ibrer bemfenen Hflter und die Ungnnat der in0eren Vorhiltniiee ttmi*

der Entwicklang der Bibliothek hindernd im Wege, aneh die nttOrlichan K«^

regeln, die ihrer Bereicherung dienen sollten, konnten erst nach zibesten

Widerstande der Kongreßmitglieder durchgesetzt werden. Schon am 15. J'T

tember 1815 schlug der energische Bil'liothekar Wutterstoii eine Art von Ptiiciit-

ablieferung vor. Aber erst am 10. August l>j46 wurde dieser Vorschlag Ge»e»-

aber ein Gesetz tuu ao geringer Wirksamkeit, daß es am Ib. Februar 1^
wiederholt werden noAte. Von einer Erweiternng der Bibliothek sa

Nationalinetit«t wollte die Mehrheit des Senatee bis tief in die sweite Hilft*

des vorigen Jahrhunderts nichts hören. GQnstige <ielegenheiten, werttoU'

europäische Bflchersammlungen (1830 Buturlin, 1844 Durazzo) zu erwerben, wurd«

pbi< iiniutig versäumt. Die Rihlinthok setzte, wie der Verfasser «ich treffenJ >°*'

>> ruckt, ihr Daieiu von der Hand in den Mand fort: Als in Caba 18S2 Uniabt»
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entstanden, wurde der Bibliothekar ermächtigt, am 50 Dollar8 j&hrli( h kubanische

Bücher zu kaufen, 1848 wurden am sehr bescheidene Betr&ge Bücher gekauft, die sich

mit den europäischen Verfassungskämpfen beschäftigten u. i. f. Im Jahre 1850, alao

nadi eiD«m halbbnodertjährigen Bestand«, ilhlte di« Bibliotbek knapp 40.000 Bind«

TOB iDft8ig«ni Warte. Weder die Welt noch Anerikn beklagten einen nner-

eetsliehen Terlnit, ab am Weihnachtsabend 1851 ein Feuer fiber die Hälfte der

Bibliothek einäscherte. Ent die Grandung des Smithsonian Institute in Washington

bewo^ die Sachwalter einer Ausgestaltung des Institutes zur NationaUBibliothek

der Union zu kräftigeren Vorstößen. Der Vater der Idee war der Senator Rufus

Choate, der in einer ganz ausgezeichneten Rede {S. Jänner 1845) für die Er>

richtung einer dem Range der Vereinigten Staaten enteprecbenden Bibliothek

' eintrat. Hit einer Abemns detaillierton Daratollnng aller dieee Brweiteruugspläne

begflnstigenden nnd hindernden VerbiltDiaae icliliefit der eiete Band der

Biblietheksgeschichte. Wie immer man fiber die Metbode Hr. Johnstons denken

itiag — und das meiste, was gegen sie gesagt werden kann, ist. daß sie des

Guten luviel tat — jedenfalls verdankt ihr die bibliographische Welt die^

Möglichkeit, sich über die Entwicklungsgeschichte einer der grüßteu Bibliotheken

der Welt auf das denaueste orientieren zu können. Kein europäisches Institut

vom Bange der KongreB-Bibliofhek hat einen Honographen gefanden, der eich

nnr im Bntfemteaten mit dem Historiker der Bibliothek in Waehington meinen

kann. Dafi der atnttlidM Band mit sahireichen Bildnissen, Facsimiles, Ansichten

nnd Plftoen geschmückt wurde, dafi er ferner in einer l.'eihe statistischer An-
hänge viel wertvolles Material bringt, kann den großen Wert der Schrift nur

erhöhen. Bibliothekaren wird besonders das Verzeichnis aller Kataloge der

Bibliothek von 1800 bis 1864 willkommen sein. —w

—

Theodor Abeling, Das Nibelungenlied und seine Literatur. Eine

Bibliographie und vier Abhandlungen. Ijeip»g, Ednard Avenarina 1907. («s

TentODia hg. v. Wilhelm ühl 7. Heft).

Die vorliegende Arbeit besteht aus fünf selbständigen Teilen und einem

in acht Tabellen gegliederten Anhang. In praktischer Disposition eröffnet die

«Bibliographie des Nibelangenliedea" (S. 1 bis 183), xu der daa sorgfältige

Anterenregister am Sehlnese dee Bndiee als nötige Erginznag tritt, den Erms
der Abhandinngen, obwohl sie später als der fibrige Inhalt dee Boches anf

Wilhelm Uhls Anregung hin mitstanden ist Die vier folgenden Untersuchungen

waren nämlich als Vorstudien lu einer Neuausgabe des Liedes im Sinne Friedrich

Zarnckes gedacht und erscheinen aus äußeren Gründen im VII. Teutoniahefte

vereinigt. Sch. ji we^cn dieser weitergeheiuien Absichten des Verfassers war

Uhl« Gedanke, da^ vorhandene Material in einer Bibliographie zubummenzafassen

nd gleiehseitig systematiseh dnrebinnrbeiten, ein TortfigUeher!

Die Bibliographie selbet, die die veneiehneten Sehriften snnlehst unter

ihr Erscbeinangsjahr nnd in dieser ünterabtoilung sachlich ordnet, alle ahwt

fortlaufend numeriert, wird durch eine dankenswerte Geschichte der biblio-.

graphischen Beschäftigung mit dem Nibelungenliede eingeleitet: eine voll-

ständige, sachlich, zeitlich und geo^'raphisch schrankenlose Zusamnieiistellung

leistete keine der vielen vorzögiichen bpezialarbeiteu seit 1812 (v. d. Hagen) bis

auf Abelings Buch, das leider durch den Ausschluß der Literatur über die Sage

des hQmen Sejfried nnd der anBerdenteeben Literatar ttber die nordisehe

4
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Safe sweier tom kundigen VtrfMMf holfontiieh recht ImM galfiiteter Etgtoniifett

Dedarf. Wie nOtig eine Überaiebt Aber daa aehon 1874 Karl Bartaeh fast

Hinöbereehba]^ dfinkende Material war. beweiat am besten eine Biaaicht in die

1272 Nummern des Abelingschen Verzeichnisses and die auf sie yerteilte, durch

Fraktnr- and Petitdrnck deatlich abgehobene Unmenge von Rezensionen. Bei

der wirren Fälle der Literatur verdient der Verfasser für den «^eilauken Anfr-

kennaog durch topographisch gekennzeichnete kritische Bemerkungeu bei seltenea

und dttreh ihren Titel s« nngenaa eharakteriaierton Arbeiten kuM Schla^iditat

«nf ihren Inhalt oder ihr« Bifebniaae an werfen. Die lakoniaebe Xflrte nnd dabei

Denttichkeit seiner Angaben, die oft in einem Blick anf daa Inhaltaren^chaia

des betreffenden Buches besteben durften, oft Ergebnisse eigener Untersncbnng

opfern maßten, sind als direkt vorbildlich für ähnliche Arbeiten m betrachten.

Die erwähnte historische Einleitung in die Bibliographie garantiert aber aach.

daß Abeling die Prinzipien seiner Vorg&nger für die Anordnung des Materials

wohl durchdacht nnd ao anf Gnnd reiflicher Oberlegang die aach in den

Itteran Tdlen betrIchtUeh Termehrte nnd fielfheh verbeaiert titieite Uteintnr

on ISO Jahren nen geordnet bat Wirklieh iat die hi^riaehe Anreihnng daa
olgektiTen Charakter einer Bibliographie ebenso angemessen, ala ea knoatgerecht

erscheint, daß das Erscheinungsjahr der Werke für ihre Einordnung entschieden

hat anstatt der Abfaasungszeit, die übrigens, wenn bekannt, regelmäßig Termexkt

wurde; für die Anreihang innerhalb des Jahresabschiiittes waren sachlich-formale

and lokale Kriterien mit Becht maßgebend, da sofortige Orientierung über

eine beetimmte Nomner ohnediea dnreh daa alplinbetiadie Register ge-

wihrleiatet iat.

Dieser OberbHck über die Qrnndsfitie der in ihren Angaben sehr sorg-

fältigen Bibliographie überhebt Referenten wohl, sie gegen den Tadel E. Martins

(Deutsche Literaturzeitunpr 28. 2524) zu verteidigen, der eine Sachgrnppieran?

etwa im Sinne Goedekes, Grundriß P 178 bis 191 (§ 63) gewünscht häUe uiui

ihre Vollständigkeit im Verzeichnen der Aui lagen auch ästhetisch minderwertiger

Überaetanngen tadelte. Bidde Einwinde erledigen aieh dnreh den ffinweia anf

den objekÜTen Charakter einer Bibliographie, die an Inhalt nnd in ihrer Ein-

teifamg allen nur möglichen Interessen gleich veit entfegenkonunen niaft» wihread

die Literatnrflberneht einer äpesialdarsteliunf (man vergleiche das bei Goedeke

Ausgelesene nur nach seinem äußeren Umfange mit Abelings Sammlung!) scbm

auf einen bestimmten Zweck gericlitet sein muß, um „mustergültig" zn seil,, was

Abeliiig Goedekes Bibliographie (8. 1; nachrühmt. Aber nicht nur luuiueutaner

Orientierung trägt dea yorfaaaera Einteilung seines Stoffee mit Erfolg Rechnung,

aneh Speilalarboiten, t. B. ftber daa Nibelongenliod im Unterrichte oder bei

fremden Völkern oder In der neahochdontaehen Dichtnnf TermOgen dardi das

Torliegende Werk angeregt in werden, dessen bloße Durchaicbt ja adion ein«

Stastistik der Ueschftftigung mit der in deu Scchzigerjahrea dea TcrtoiaenM

Jahrhunderts so lebhaft diskatierten Dichtung nahelegt.

1) So wnrden s. B. eelbat die typograpbiaehen Mingel der Herrmann'aehea

Bibliotheea germanica durch die priditlge Anafihmng dea Torliegenden Bandet

bewoit (Tgl. S. 2) Tormiedeti.

^ 1.) Ausgaben und Ubersetzungen des Liedes; 2.) Abhandlungen in Buchfonn .

3.) Abbandlungen in Zs.; 4.) Beaibeitangen der Sage in Deatschland; 5.) Aas-

Undiscbe Erscheinungen.
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An di«Mr Stell« Mi daher Abelings Bach wegen seiner einem dringenden
BedfirtiiM« mit Annibn« der beiden eingangs erwilmteii Ausstände in *b-
•eUie^Dder Weise Beehnuff trafemien BeedidMieit der EiareiiiaDg in den
bibHognpbischen Handapparat jeder Bibliothek DechdradcUch enpfoUen.

Angföhrlicherer Besproehung bedarf hier nur noch der II. Hanptabscbnitfc
von Abelings Buch „Die Hsb. des Nibelangenliedes und ihre (Jeschichte"

(Ö. 184—192), ZQ dem die wohl aus praktischen Gründen in den Anbang ver-
wi«Mne» ncht Tabellen 8. 246-250 gehören, die rascher Orientierung mit Krfolg
SU diemn vennOgen. Beqaein ist eo die d. Hagen'schen N umerierung der
Hnn. mit lAdinuums Bmeiehmi&fen instnaeogeetellt (Anhang 1; ?gl. S. 159),
sa der nar noeh die spitere Bnebstnbeniihlnag d. Hägens (in der Ans-
pabe 1820) hatte treten Bollen, Ober die man tieh jettt ans dem Texte der Arbelt
S. 160 fr. umständlich unterrichten muß. Der tweite Anhang registriert die Hss.
nach der Folge ihres Bekauntwerdens parallel dem Texte S. 153-158, der 3.

nncb ihren Fand-, der 4. nach ihren Anfbewahmngsorten. leiier ohne Hei^abe
der BibHothebsdgMtnren; wertroll ist dann noch die Übersicht über den Inhalt

{Anhff, 9^ die Iber die Zeilenxifal der Fragmento (Anhg. 7;, endlich die Zn-
•nnnenstellnng der Lfieksn und Anslaesnngen in den voUstindigen Hss. (Anbg. 8).

Die drei letzten Anhänge verTollst&ndigen dts B, Knpitel Ten II» die «Be*
schrei bnng und Geschichte der Hss," (8. 160 ff.^ gewlssemiaßen eine Ergänzung
zur Bibliographie. Sie ist von wünschenswerter Knappheit und vereinigt über-

sichtlich und gewissenhaft die Ergebnisse der gesamten Literatur, die ebenso
wie die Tertabdrücke dankenswert zu jeder Hss. nochmals vermerkt ist. Man wird sich

ttimit kSnftig an tiekeraten nnd sehneUsten ans diesem Teile Ton Abelings Buch aber
die Hae. informieren, wenngleicb nach bier bedauert werden mnfi, da8 der Verf, die

Bibliothekssignatoren der einaelnen Hia. nieht beifügte. Seine Darstellung bringt in

diesem Teile übrigens auch yicl Neues, so, nm einige Beispiele auszuheben, die

bibliographisch wichtige Identifizierung der s. g. Eppishausner Ausgabe Ton C (1821»
mit der 1846er (S. IGr»), oder <it>n Hinweis auf Docens Autorschaft der Mit-

teilungen über H im Morgenblatt 1816, 188 b (S. 168 Anm.). dann die noch-

alige Prüfung der Datierung Ton J (S. 170 f.) und von b (S. 182 f.), die Mit-

teiluagen Aber die Geseliiebte ven J (& 171), oder endHek den Abdruck der

Bfuekatidw den Lasius c (8. 184 ff.). Von Verseben sei angemerkt das auf
8. 178: der Entdecker von M ist Theodor Ton Karajan.

Dieser Beschreibung' ier Handschriften geht als 7. Kapitel von II ein xq-

sammenfassender Abschnitt über Charakter und Bezeichnung der Hss. (S. 158—160)
Toraoe, der seinerseits die ersten seohb Kapitel beschließt, die von der Ent-

deekUDg der Hss. mit Ausnahrae von Kap. 6 niclit viel über J. Crügeii^ vortrefF-

Hebe Arbeiton binausgehendes berichten k9nnen>). Die historische Folge dieser

Aufsitee (Ton Obereite Entdeckung ten A am 20. 6. 1755 — Beaenheiraer

Funde 1902) wird durch den akiiienkaften iweiten, der die literaiisebe Bekannt-

Vgl. nur die i^edrängten Mitteilungen in „Joh. Christoph Gottsched

und die Schweizer J. J. Bodmer und J. J. Breitinger- DNL 42, S. XCV. f.;

ZCIZ-CI. BibUograpbiieh wertveU iat bei Abeling S. MI die Bescbreibong

on Latius, De mntlam aliqnet migratienibna, 1557; femer B. 154 die von

Mollen 1782er Nibeinngenansgabe. 8. 148 Anm. 2 wird Crtiger a. a. 0. 8. XCV
mffirerataaden.

4»
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adiaft dM Liedes im Ifittelalter ond der BenaiiMBee bflepreehea will, «nfiekini

unterbrochen: der Gedanke, daß auf Wolframs Zitat die literarische Bekaott-

scbaft der ritterlichen Gesellschaft mit dem Nibeluno'enliede berabe. ist ein dorca

die reiche hsl. Überlieferung, der Abelinf» trotz seinen Feststellangen auf S. l»T

zwar keiuen lleweiswert einräumen will, hinlänj^licii wideilegtes Kuriosam!

Mit der Iii. AbliaiidiuQg über die historischen Grundlagen dee Nibrlongei*

liadat (8. 198—222) rerfolgt der literatarkniidig« Yer&aaer in acbroffam Gffn-
tatsa tu Laelinann den Vereoeli Job. llftUen (GOt^ng. Ana. 1788 8. 8&4—8M)
den positiven Inhalt des Liedes aai rein hiatOKiaehan Torausaetznngen la er-

kl&ren, von der allerdings unbewiesenen Annahme — das auf S. 195 f. Gegebec
ist dorli nur ein Beispiel! — ausgehend, daß „Sage* der , Geschieh te' ähaij:^

entspreche wie das ,Märchen'* der ^.Mythe". Davon abgesetieii führt Abelingr»

Gedanke das realer Erklärung bedürftige des Liedes einmal einseitigst aa^

hietoriaeban Qaallan abmlaitan tu ^nMB inaofani baaondara labrreieban. vaaa

ancb (dueb Aanabma von Hirebanalamantan wanigatana) n ravidiaraBdan Ter»

aaeb* als er aaigt, wia weit fnicbtbara Kombination die spliliabaB und titbaa

Nachrichten ausbeuten kann, ohne dafi der Verf. mit aainen IdantiflaiarnigBa

fibarall glücklich iat (z. B. S. 203 Segerik = Sigurd).

Die IV. Abhandlung erörtert ausgehend von einer Kritik der Tbeon^n

Lacbmanns, Holtxmanns, Bartschs und Zarnckes Gestalt und UinfaDg de« Liedti

(S. 223—241). Beachtenswert ist da zunächst der mit der S. 241 von Zamcke

fibanonimanan Lokaliaiarang „onserar^ Bha. in Tirol nicht ftberainatimncnde

Yaranch (S. 280. Anm. 1) die Haa. nacb dar Harknaft ihrer Hsaptrartrator aa

sobaldan in: L and II. r h a iniacba .not* — (AB) und .Hat* — (C) Grappaa-

ITI. D n a ugrappen (D), deren Teztfonn aus I und II zusammengesetzt. IT.

K t s i hgrupf>en fjd), deren Teitforra aus I und II gemischt ist. Vou der Donaot

und Etachgruppe (Mischform) ausgehend sucht Abelinj^ durch Atethesen im Aven-

,
tiurenbestand, die hier nicht weiter rerfolgbar sind, auf den Archet^-pus der

. Nibalnngan an konmeii, indem er suarst die S Gruppe (vartietaii dir«h die voB-

atindiga Hs. D ala Typns), dann die komplisiertere OHE Gmppa (T^pen Jd^

ana ainar Kontamination der 8. Redaktion des Liedes B* (nm 1190; 86 Avan-

tiuren) mit seiner 4. (C* 38; Ayentiuren) erklirt'; diese Hischformen fObica daaa

um 1240 zur 7. Redaktion B auf Grundlage von B* und analog etwas -pätT

zur 8. Redaktion C aus C*. während A direkt auf die 2. Redaktion des i^cbrtMber*

Kuonrat (um 1140) zaiockgreifen suU, die mit höfischen Interpolationen zuerst

die Nibelungenstropha varwandal bitte, w&hrend sich der Archetypas X. der

Notgmppa ingaborig» an 971^991 in dar Paaaaner Gegend antatandan, 86 Avea-

tiuren umspannend, gepaart reimender Langaailen an 8 hocbtnaigan Silben aV
Varaform bediente; swd Langieilen-Paait ergaben eine Strophe. Darnach win
in von Abeling niclit gezogener Konsequenz \ die älteste überlieferte Teitform

des Nibelungenliedes und Lachiimous \ erfahren glänzend gerechtfertigt. Fin«

genauere Betrachtung ergibt jedoch die Unbeweisbarkeit von Abeling^ Bjp -

thesen. <.iibt man nämlich die Aventinren-Atethesen und die darauf gebaute £r>

klftmng dar Mbchgruppen n, ao bedarf man immar.noeb dar Annahme t iar

Torlorenar Stadien dea Liedas am von 8 anm Archatypas X Torsadiingen, eme

an weit gebende Anforderung an den guten Glauben der Leser.

Zukunft könnte aber die oben berührte Einteilung der Hss. nach ihrer

Herkonit haben (sumal sie in bester Weise zur inhaltlichen Verschiedeabeit dti
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Textformen stimmt), wenn sich alle vorhandenen Hsa. von tellMtändigem Wert

(also ausgeDommea die niederlftndische OberBetiang T V. di« Bearbiritang dei

15. Jfbi. k) Midi gruBimtiMb iwUm in ti« «ipfiBgen lineo. MM hfttle 4aiiii du'
MibelonfMiliad .alt Yolki-t d. L Kdllektfvdiehtiiflg im Siona Joh& Ifeiert (Tgi.

Kmutlieder im YoUinrailde S. XVI) ixx betrachten, die natürlich aaf ein ver-

lorones Individnalpoem. eyentaell des II. Jhs.. rekurrierte, das auf seinen Wan-"

demngen im Volk verschiedene darch Landschaft und Gesellschaftsscbichte be>

stimmte Typen aasbildete, die auch Funktionen ihres Zeitalters waren, wie die

Bearbeitaiig k lehrt. Die Textkritik hätte sicii uuu auf Grund eingehender

UDtenoehang dee Chanktedittaelieo in Kotaipetltieii, TechnUe, Stil, Spraebe and

MHrik dieser Typen ihre Belrenatraktieii tat AnSgßht sn naehen; das einetige

IndiYidaalpoeni wird dann vielleicht aoi ihrer Vergleiehing inhaltlich wieder

hergestellt werden kOnnen, als Diehtnng aber ebensowenig wie die Urform

des griechisch'lateiniBcben Apolloninsromanes oder des Psendo-Kallisthenes aus

ileren mannigfaciien voltcsbuchartigen Varianten, wofür auch die von John Meier

a. a. 0. angezogenen Beispiele aus der modernen Volkspoesie sprechen. Mit der

Avilhsiasg det Nibelnngenliedei als KollekttTdichtang wird sieh also sebe tozt-

kritiaehe .Bearbeitnng Ten der bis jetst flbliehen, einem Indiridnalgediehte ent-

sprechenden, prluipieU nntereeheiden mflssen.

Abelings Buch kann aber troti seines öberflOssigen V. Hanptabschnittei

zur Ästhetik des Liedes mit yoller R-frie-ligung weggelegt werden. Ks bot

praktisch wertvolle, planvull geordnete, um viele neue Beobachtungen bereicherte

bibliographische Sammlungen und war in seinen aufbaoenden theoretischen

Teilen reich an Anregung. S.

Dokumente frühen deutschen Lebens. Oes deutsche Lied, geistlieh Vnd
weltlich bis zum IS. Jahrhandert Katalog lU Ten Mertin Br ealaaer .in

Berlin. 190«, Frei« Mk. 8.—.

Mit wirklictier Freude kann man den vorliegenden Katalog anzeigen, der

auf 304 Seiten an 600 kostbare Liederiirucke und Liedersaminlangen Tersei^hnet

nnd nngemein reich illustriert ist Berechtigt ist der Stoli, mü de« Breslaner

sich rühmt, da0 seit der gro0pn Liedetsammlnng W. t. Hattnhns keine Sammlnng

Ton annäherndem Umfange nnd annähernd guter Wahl Öffentlich angeboten

wurde. Ihren Grundstuck bildet die an literarischen Seltenheiten reiche Bibliothek

von Karl Biltz, dessen Bild den Katalog schmückt, von der ein Teil bereits

1Ö&6 versteigert wurde; Breslaner konnte ihr im Lanfe langer Jahre und durch

günstige (Jms^Q^ic gelördert, manchen ko&tbaren Band zugesellen nnd sie so

glttddiiA TerrellstiBdigeB. Der Katalog, der mit reiden hibliographiiehen

Hinwmssii Tcrsehen ist. wird aneh dem Faehmnnne «nf diesem Gebiete Tiel

ünhdwutee bringen. Bei dci FfiUe des Uateriales will es sehwer halten, anf

einige Stöcke besonders hinzuweisen, ohne ungerecht gegen die Qbrigen sn

werden. Die Hauptabteilung enth&lt in zahlreichen Agenden, Kiidioiurdnongen,

Berichten der h'eformatoren und Krläuterongschriften zu einzelnen Liedern des

16. und 17. Jahrhunderts die urkundlichen Belege für eine Oescbichte des

deutseben Kirchenliedes, darunter Bngenbagejis Kirchenordnung von LAbeek

im (Kr/ 6 — Mk. 900), Thom. Mflntters Oidnonf des Tentschen Ampts in

Alstadt 1584 (Nr. 46 — Mk. 800), das für die Gesehiehte der Witdertinfer

nichtige Protokoll des Fkankenthnler Gespitehee Ton U71 (Nr. 50 — Mk. 180>
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md ssUftiah« BfanlMbrifttii v«a Bogenfaftgtii, WitMh«! oad Zwiagli. Dit
2. AfaMluif bringt die Haaptmasse der Lieder in mehr IM SioiekirMkn»'
von dtten naraenllich die Lieder des 17. Jabrhanderti manch unbeksnates
Stftck bieten; aber auch die des 16. Jahrhonderts sind vielfach Saiten beitea

ersten Ranges, so die Historie von sant Drsnlen. Köln 1505 (Nr. 100 — Mk. 480i.

Ketaert» von üerisbrack Lied auf den Tod Luthers (^ir. lOä — Mk. 125) wn
IM tiae Aaagabe, die alkrdiogs, aidit wie B. wuSa^ aabaichriabra nt

(Tfl. Wackaraagal, BibUogr. Nr. m), da« Li«d vaai Henaf tm WftrtlMMkwf
1519 (Nr. 107 — Mk. 350), eia NhaiDhar aabekaaatee Uad vaa Jmmk
(Nr. 110 — Mk. 250). Noeh bedeotsaroer fast ist die UnterabteiloDg ^ Lieder^

samnilun^en" mit G. Forsters Tollst&ndigem Aoßband Teatscher Li<^dleta

(Nr. 204 — Mk. 760), Äyrers Opus tbaeatricum (Nr. 205 — Mk. 450), Criirer;

Praxis pietatis melica in 4 Ausgaben, Paul Gerhardts Geistliche Andachte»,

Bttlia 1667 (Nr. 242 — Mk. 880) and vor allem eine fast Iftckenlote Sammlaa;
der GeeaagbOeher der bOhmieehea Brider aad Hemhatter (Nr. 8I7*~*> wmA der

Lieder der Wiedertlaf» (Nr. 818*-' * Mk. 8800). die n den aekeMkaa DtMkea
des 18k Jabrhanderts gehOrea. Daran reihten sich 22 Kinseldrueke toq Lathen
Liedern und l'salmenflbersetiangen, 5 Ausgaben der Gedichte von M. Opiti.

die erste deutsche gereimte Fsalnienübersetiung von 1537 (Nr. 891 — Mk. >*60

Paul Rf-bhuns Spil von Frauen Susannen (Nr. 400 — Mk. 800), 19 Ausgaben

von bclinlten Joh. lii^te, eine omfassende Saiunilung von Linzeldrucken der

Lieder üaa. SaderMana (Nr.450— Mk. 400) aad Job. Walthan Witteabifiieeh

Deadeeb Oeeaogbftebleia Toa 165t (Nr. 458 — Mk. 1260). Dia 8. Abtaila^
endlich enthält elae 84 Nammera umfassende Sammlung zar Geeehicbte dee

Liederstreites zwischen Manier nnd Stiefel, in der sich gleiehfalls Stfieke tob

größter Seltenheit firnlen. — Der Umfang des Kutaloges, seine rornehme ani

kostspielige Ausstattung bat wohl mit dazu beigetragen, die Preise der einzeinet.

Stücke so hoch anzusetzen, daß sie für die Bibliothek eines Privatniannea kaom

mehr zn erschwingen sind. Überhaupt haben die Praiaa vaa Brackea dea 18. aad

17. Jafaibaaderli ia dea letitea saba Jahraa eiae Hohe arreleht, die alaer

Stei^eraag wähl aieht aMbr flhig iet; ee iet gaai lahfreich, die Preiee ciateloer

Stücke dieeei Xataioges, die aas dem Besitze tod Karl Biltz stammen, mit dee

Preisen zu verpleichen, die dieselben Exemplare in der Auktion Biltr

(18.-21. Mai 1896 bei Stargardt — Berlin) erreichtet), damals errielte x. B.

Ajrer 150 Mk., jetzt 450 Mk.; Förster 150. jetzt 750 Mk., Paul Gerhardt gl,

j^tzt 380 Mk., nur der Liederdichter J. Uerrmann ist Tou 80 Mk. auf 74 Mk.

gesuakee. B. W—a.

AUS ÖSTERREICHISCHEN BIBLIOTHEKEN.

Vom Rechte der StodienUbliotliekeB.

Im Jahre 1865 bat ia eiaem ferteebritUieben Orgaae Kiiateae, ia dse

.Alpen-Bllttera« (Nr. 51 Tem 84. Septeaiber) V. P[agateebaifg], der jeUige

Qraser Oewerbe-Oberintpektor und Hegierungsrat, ftlier die öffentlichen

Bibliotheken Klagenfnrts geschrieben und dabei knapp nnd deatlicb die Asf-

gabea eiaer Afleatiicben Prorinsbibliothek gekeaaseichnet.
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Auf aUtn 0«bial»n äw OfliiDtliditii LelMBt Tollsiehe sieh h«at«ttag« »iii

bedcntugtvuller ümMhwang. Fftr »Ito Btnh und UüUiaehmnDgm tmhe mu
wiMtueliaftliche Grundlagen za gewinnen. Praxis mit Theorie in lebendige

Yeibindong za bringen. Da genügen die offiziellen Bildungsanstalten aller Orte

nicht mehr, genüge es nicht mehr, sein Schalzeugnie im Sacke za haben nnd

damit in leinem Fache »tehen za bleiben. Fortbildung in jeglicher Praxis sei

di« Aafgab« und Uterariiebe Bebelfe aller Art, wie sie aicb nur wenige einzelne

Bamittolte aelbtt kftifiMi ktanM, mliiMD immer wiedw sa Bäte gezogen werden.

Hier bdb hMteB die «totUeben Bibliotbekea belfend eiangNlftB. Wie
Btebe et damit in Klagenfart? An der Eligenfarter StadienbibKotbelc werde

heute nar die Gyronagialliteratar berücksichtigt. Ein Jurist, ein NationalOkonora

finde nichts für sieh. Der Jurist, der AdTokat, der Finanzroann habe nicht

minder ein Recht auf die öffentliche Bibliothek als der Gymnasiallehrer und der

Stadent Werke wie Mobil klassische staatawissenscbaftlicbe Schriften oder

ÜBgere Filfitredit nebe maa in KiegtBfut vergebllclu AbnUcb eei ee mit der

(ttbrigeae Biebt MFeBtlieheB) BibUotbelE dea Oeeebiefatsfereiaee beitellt. »Wir
hoffen, schlieftt der Artikel, dn8 die bier gerfigtea Übeletlade am maSgebeaden
Orte beacbtet and ibnen im allgemeiBeD latetesae Abbilfe geecbaflk «erden

aeOge.**

Allerdings hatte die Studienbil)liotbek damals 300 fl. Jahresdotation, erst

1870 wurde sie aaf 1000, 1876 aaf 1200 fl. erhobt and aaf dieser Hohe ist sie

bie beute geblieben.

Alt neoerdiBge dareb die 1TBt-][itt.»TerordBaBg vom 18. September 1908

die UniToraitltibibliotbeken dorab dio Binftbrang der Bibliethekebettrtge der

HOrer einen nonen, aniehnlichen ZascbaB ^fuhren, gingen die Studienbibliotbeken

ganz leer aas, niemand erhob für sie seine Stimme. Diese Vernachlässigung der

Studienbibliotheken iit ein Unrecht leb mOcbte dat im folgenden anechaalicb

so machen suchen.

Die Studienbibliotheken als Provinzhauptbibliotheken in aniversitätslosen

Kroalladera baben in ibrem Bereiche gun daiedbe in leietm, was die ÜBivertitlta-

bibliotbeken der dbrigen Kronlinder. Sie eiad die Laadeebibliotbekea ihrer Linder

und sammeln and bewahren die betflgUche Taterlindisehe Literatar aller Art.

Nebet dw beimieebea Pflichtliteratur stellen sie wie die Unirersit&tsbibliotheken

die ihnen rnkonimenden off^iziellen Veröffentlichungen (Gesetz- und Verordnungs-

blätier, Statistiken, Entscheidungen, Ileichsratsprotokolle, Patentschriften udj^l.)

auf and halten sie zur Öffentlichen Benützung bereit. Da sei gleich darauf

hingewiesen, daß beide Gattungen Literatar, sowohl die heiroiscben Dmek-
•nengniite abi aneb die offisiellea Pablikatieoea, eiaen von Jahr sa Jefar

ateigendM Aafwtnd fftr den Buchbinder erfurdern, ebenia wie die Ladea-

oder Abonnementspreise der übrigen Literatur im Znsammenhang mit den

steigenden Arbeitslöhnen und I'apierpreisen eine steigende Tendenz aufweisen,

(man siehe z. B. die Rodenberg'sche Deut8ch^ Knmi'^chau) ; daher denn die

Bibliotheksdotation lieute durchaus nicht mein dusäL'llie leisteu kann, als 1876.

Die Studienbibliotheken stellen aber auch die Verbindung ihrer Provinzen

mit der gantea leitgenOeeieebea GMiteekaitar her, oder aoUten dac weBigrteae

taa, toweit dieee im 8ebrÜltnm niedergelegt itt nnd 'cowoit aie Ar ihre Betlrke,

iBr die Träger der Bildnag in ihnen. Ar die sablreieben ehemaligen Jünger

der Hocbtchalen, die ann in ibnen leben und wirken, vor allem Ar die Jugend»
*
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bildner aller Art in Betracht kommt. Es ist ein in die Aogen fallender Wider-

sinn, eine Röckständigkeit, wenn es in ganzen weiten Tolkreiehen Ländern im

Zeitalter des allgemeinen Wahlrechtes keine gut dotierte öffentliche Bibliothek

gibt, an der die wichtigsten Bücher politischen, geachichtlicheo, naüuüal-

Okonottiil^fii, piiiloiophiidieii, pädagogischen, hygienischen, teehnifchan InhtlftM

aageMiitllt imd laieiif lag&nglieh gemacht wtrdM. Mm deoke di aiir m dit

Füll« •iucbllgiKer JehireicheK SS«iticbiifteB, dk in minb MDlftdenden g«itaniigm

Zimnier aasliegen sollten.

Welch elender Notbehelf hier vielfach das Ausleihen aus größeren

Bibliotheken ist, die selber yoii den gangbarsten Hand- und Lehrbüchern aller

Faknlt&ten meist xu wenig Exemplare haben, die besten Bücher dieser Art •

überhaupt nicht oder nur in veralteten Auflagen aosleihen, wird jeder be-

•titigeii können, der einnftl in einer Stndieabibliotliek gewirkt hat Oll mnS
man wegen eines gar nicht eonderlieb ezotisehen Bndiee aneh an nebiere

Bibliotheken schreiben, darüber geht die Zeit verloren, der Strebende aiehtaidi

gehemmt und kommt am Ende öberhaapt nicht mehr in so eine armselige

Bibliothek, die nur von der Gnade der anderen lebt. Um immer wieder Bücher

aus Wien oder <iraz zu verschreiben, dazu brauchten die Linzer oder Klagen-

furter eigentlich überhaupt keine Öffentliche Bibliothelc, das könnte ja auch ein

Pott- .oder,dn änderet ijnt oder eine Seholdirektion besorgen.

Inibeeondere dn Umstand endieint wichtig nnd besonders herronobebcn.

Für die Stndierenden nnd PrAfnngskaadidaten ihrer Kroallader konnten nnd

sollten die Stndienbibliothekeu dasselbe leisten, was die Universitätsbibliotheken

fftr die Studierenden ihrer Städte leisten. Bekanntlich sind die HochschulferieD

von erfreulicher Länge und wer von der i^iochschule auf Ferien gebt, sollten

Gelegenheit und Anregung beiiommen, seine Zeit zu benutzen. Darum sollte

auch au den Studienbibliotheken die urzuglicbsten Lehrbücher nnd sonstigen

Stndienbehelfe der Haoptfidier sn finden sein. Es ist ein Unrecht und ^ne
Rflcfcsttndigkeit, daft dies hente nur in eehr beeehrinktem Haße möglich ieL

Es ist nnrecbt, daß der unbemittelte, aber strebsame oder begabte Klmtaer-

Bauern- oder Beamtens* oder Lehrerssohu hier hinter den Sprossen einer

städtischen UaasiererCamilie, der aach in den Ferien in Wien bleibt, toräck*

stehen muO.

Daher mofi die Forderung, die Dotationen der Studienbibliotheken gans

ansehnlich tn erhohen, nn sie in allen fahrenden Uniirersititswisseosehallen

einigermsflen auf dem Lanfonden tn erhalten, naehdrOcklieh betont werden,

im Kamen der stndierenden Jagend, im Namen dee gleichen Beehtee fir alle,

im Namen der allgemeinen Qei.stpsl^r.ltur. G e r a de die Pr o vi n z e n, d ie

ohnedies keine Hochschule haben, haben ein do]<peltes
Anrecht auf eine gut ausgestattete und liberalst ver-

waltete Landesbibliothek. Sie könnte das beste Gegenmittel gegen die

äberhandnehmende Verüachung, Veräußerlichuog und Versumpfung unserer besten

Krifte in den Profinsen sein. Gewiß beetebt die Bftefcstindigkoit onseres Öffent-

lichen Lebene bei nns nur meist darin, daß wir etwas noch kaum als ein Problem,

als eine Aufgabe empfinden, was anderwirts hmge erledigt, oder doch tOebtig

in Angriff genommen ist. Und es gibt Dutzende Ton Fragen der Sozial*

Politik, der ölTentlichen Wohlfahrtspflege, der kommunalen Verwaltung, der

' Landwirtschaft, der Technik, über die wir uns hiersnlande immer wieder ton
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tnmehm die Kopfe zerbrechen, «fthrtnd pie anderwlrtt schon gelOst sind. HMr
.

k&me es einlach anf diis Wissen nm die Tatsachen an. Und da es heutzatage

so gnt wie nichts mehr gibt, Ober das nicht etwas Gates geschrieben ist, and

ferser Bildung und Öffentliche Wirksamkeit aach durchaus nicht mehr ein

Monopol der Gradoiertea sind, wie denn auch die UniversitÄten ihre Kasten-

•

•tallwig aafgegebea haben, iit d«r NitoMi |ad die AnljirAbe gntor iffwit*

lieh«r Landaebibliolhtkeii flr all« SOnda dM Tolkat efakaditand. Soiehe,

BibUoibekeo libtnbtor •nnltiiiig und möglichst Tielseitigen and harmonischen

Literatnrbesitxes und Literatarzuwachses in den kleineren Provinzhaaptst&dten

konnten dann auch die beste Schale des bibliothekarischen Beamten-,

iiaohwQchses sein. Denn sie erlorderten Ton diesem ein vielseitiges enzy-

klopädisches Wissen und dementsprechend rastloses Weiterlernen, gutes, biblio-

graphisches Gedächtnis, Takt and Umsicht im Verkehre mit den Bacnchern and

befOrd«iteii «ine heUMme Qegnenehaft gegen alle flberflileiige bareuiknitieebe

8ehr«ibeeligkeit, an der wir meiner Meinang naefa hentratage aach in

Bibliotbekivesen nodi leiden.

KÜagenfort Dr. Max Orta er.

(Die Wiener Hof-Bibliothek und die Pflichtexemplare.) Die Gegner

dar Pfliebeiemplare haUea in ötterreieta keinen aehweren Stand» aie standen'

auch elaem vollen Erfolge aehr nahe, ale im Jahre 1877 dae Oeterreiehlacbe

Abgeordnetenhaus die Aufhebung der Pflichtexemplare beschloß. Maßgebend war

damals die Auffassung, daß der Staat die Pflichtexemplare als Bereiclienings-

objekte für Bibliotheken einhebe. Diese Auffassung wurde ja leider durch das

Gesetz selbst und namentlicli durch die Gebarunj^ der Biblioliiekare unter-

sttttst: das Gesetz spricht uicnt von einer Pflicht des Staates oder seiner Bib-

liotbeken, die Pfliebtexemplare in eammaln und anfimbewabren, sondern nnr jum

dem fieoht, lie einiabeben, das Oeeeti geelattet die 2nrftekweiiQSg jener Kösi-

baren Exemplare» fttr welche die öOO'fige Vergätnng geleistet werden mifite. Die

Bibliothekare gestatteten neb mit und ohne Zustimmung der Behörden den

Verkauf und die Makulierung von Pflichtexemplaren. Auch die hohe Zahl der

Pflichtexemplare, 4— 7 von einer Druckschritt, erschien als eine Ungerechtigkeit.

Der Beieicherungszweck der Pliichtexemplare erfuhr eine glänzende Zu-

rückweisung durch den Unterrichts-MinisteriaUErlaß vom 6. Juni 1857, der die

Bedevtang derbibiiothecapatria, die ohne Pflichtexemplare nomOglich ist, ins rechte

Licht stellte. Was hier im yerordnongawege den Bibliothekaren aafgetragen

wurde, die Pflichtexemplare aa sammeln and anfsubewahren, hätte als Pflicht

der Staatsverwaltung im neuen Preßj;eietz vom Jahre 1802 Aufnahme finden

sollen. <ie8chähe dies in dem zu erwartenden Preßgesetz, dann würde bei dem
übt-rwiegend nichtwissenschaftlichen und nichtliterarischen Charakter der Pfliclit-

eiemplarliteratur die Vorstellung von üereicherungsexemplarea der von Be-

lastongs^emplaren weichen mttssen. In dem neuen Preßgesetee sind ftbrigena nar

mebf awei Pflichtexemplare in Anssicfat genommen» imd swar nnr Ar Bibliotheken»

also Stellen, wo sie aafflndbar and sngingHdi sein sollten. Das wäre in der

Ordne ti)::, wenn es Staats-Bibliotheken wären, die der öffentlichen Verwaltnag

und »iaiiiit der Allgemeinheit verantwortlich sind. .Aber die eine ist die Hot-

Bibliothek, die der Staatsgewalt vollständig entzogen ist. In der absolutistischru

Zeit war sie ja die staatliche Zeutral-Bibliothek des Reiches. Das ist anders
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geworden and et iit nicbt abnttben, «ai bei dea weittMn itaattrechtlichM

Entwickliingen aas diesem Hofinititat noch werden kann. Wenn die Pfickt-

«xeniplare ihren Zweck erfällen sollen, eine yolUtändige, der All^emeinhpit i--

gäiipliche Sammlang der im Reiche, beziehnngeweiae im Lande erschienenen

Druckschriften zu bieten, dann gehören sie nicht in die Hof-Bibliothek; daa

Staatsgetsetz kaun diese nicht iwtngen, die Pflichtexemplare einsuheben, nf"
bewahren, geschweige dmn ftr den StMA m verwalten, ee kann ITecfcaat

achenknng, HalmUeniDg niebt bindern. Die PiUebtesenpiare wifden ftr die Bei*

BibUethek tatelcblieb aneb neitirbin ala Beretefaemngaezemplare angeaA«
werden dürfen; ob die Verwaltung dieser Drnckschriften eine den Intereoset

des Publiknma entsprechende ist oder nicht, kommt nicht in Frapp. d^nn «
kann an dieser Ton Staat and Öftentlicbkeit unabb&ugigen Hofanatalt jedoneit

anders werden.

Das Gesetz hat die Absicht, eines der Pflichtexemplare der StaatucBtnlp

Bibliotbek snmflftbien; daß dieee noeb niebt bestebt» darf niebt die Eiieickf
j^ner Abeicbt Tereiteln oder aneb nnr anfbalten; man ranft eicfa vorltaig

einer staatlichen Zentralstelle als Platihalter begnögen. Das Prefigesetx bitte

sonach die Landespfiichtexemplare der Oflentlichen Staats-Bibliothek des be-

trpffeiidcti Kronlandes zuzuweisen, die Reichsptiichtexemplare etwa dem ilinisteriam

des Innern, das ihre Verwaltung «'ntwedtT selbst oder durch eine Staat^anstalt

besorgen würde, bis die Staatäzeutral-Bibhothek oder die Bibliothek der

OiterreidiiMben Preßenengnisae enriebtefc itt und die Saaunlnng fiber

nebmen kann.

An die Stelle dieeer noeb fehlenden Zentral-Bibliotbek darf aber niebt

meiir die Hof-Bibliothek gesetzt werden, der Staat darf sich nicht seines Sigeo-

tnmsrechtes entäufiern, den Staatsbürgern nicht den Anspmch anf die fir eie

vorteilhafte Verwaltung der Pflichtexemplare nebmen.

Wenn dann in der Uof-Bibliuthek die Fortsetzungsreihen im Zeitung»-

besUnde serriasen werden, so ist dies bedauerlich, aber Gefählsreguiigea

mfiasen nnterdrüekt werden, wo ea eieb nn Beeeitigong nnbaltbar gewotdaner

Znstftnde bandelt

Man las in diesen Blättern den Aasspruch eines Beamten der Hef-

Bibliothek, daß ihr die Aufbewahrunii,' der Pflicliteifmplare ein Opfer sei. So

würde ja mit der Kntziehung der Pflichtexemplare auch der Üof-Bibliothek fceia

kleiner Dienst geleistet.

Die Pflichtexemplare sind ein so wiciitiger Kultarfaktor, dai^ alles ge-

ecbehen moB, diese Binriefatnag an arbeiten. Dan gebOrt in ereter Linie, dal

der Staat eetbst eie als Offentliebee Gnt aebOtst nnd verwaltet Hittmair.

(Die Roschmannische Kupferstichsainmlung in Innsbruck.) Als 17"21 icr

abs'dvierte Jurist Antnu R o s c Ii m a n n Inventararbeiten in> kaiserlichen Schiff?»

Ambras bei Innsbruck vornahm, konnte er niebt ahnen, daß die 6000 Bacher, uie

er katalogiaierte, den Onndeteek der kSnftigeB InnabnÄei Uniferaitila-Bibüelkek

abgeben würden, deren erater Voialand er sein eollta. WoHlgang Laiina bails

1665 das koatbaiale nni Anbiae naeb Wien bringen laaeen. üb daa, was svtck-

blieb, kllianierten sich nnr die Mäuse, bis Roaebnann kam. Dieser entdeckte ia

dem sogenannten Bücherkasten, den srhon T^azin? durchsucht hatte, nnd in eiotn

„unachtsamen * schlechten Uolz.trachele" Zeichnungen and Kupferstiebe. 25 Jahre
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miiBto «ff anf Üe Oilegenbeil harten, ditfea Sehati la Mm, 90 Jalm war die

Trohe nicht fa«ihft mden» ab et am 19. Jali 1746. alao gläch nach BiOff-

nang der Bibliothek (2. Joli) um die Aoefolgeng dieser Eonstblitter SO Üe
Bibliothek ansuchte. Auch mit der an die Universitäts-Bibliothek nberge^an^eneir

Innsbracker Hegierungabibliothek waren Stiche erworben worden, das meisue aber

aae den iSpendeD von Gattfttern. Die Herkunft der einzelnen StOcke läßt sich

niehl mehr hestinmeo, doch «tammen die koatbaraten, vielfach durchlOeberten

und iagmaifiB aoa Anhiaa» mil BeaehmanB den Inhalt der Anhiaaar Trahe

»la fOB maaeo «ad Behabeii aagagiifliBB heaeiehaat

Di« ron Boschmann geaaramelten Hulzaehnitte und Stiehe wurden in

30 Folianten eingeklebt (ein 31. enthält die Register), dem 1. Baade der Titel

vorgesetzt: „Sammlnog aaserlesner Kapfer«Stiche von Anfang dieser Kanst bis

auf gegenwärtige Zeiten. Worinnen die Wercke der vornelimsten KQnstleren ent-

halten. Theils aas der Laudsfl. Kunst-Kammer zu Amras, und der Besidenz all-

hiar, Aehramthaila aber doreh eiaga aaf das Laiidee T^rola Best« Gnttfaiteraa

abaihlaada fraygabigkeit Ar die Kayl-KOa. OffeatUehe Bibliothae allhier sn-

aammen- and in dise Ordnung gebracht ron Anton Roschmann, * J. J. L. K. K.

Bibliothecario, Hof-Vice-ArchiT. vnd Ldschl. Historico. A» Dni 1751.* 14 Bände

enthalten deutsche und Wiener Künstler. 2 tirolische. 2 „venedische". 5 , römische,

welsehe und lombardische'', 5 franiOsiscbe, 1 Abbildangea der Künstler, 1 Ab-

bildaogen der tirolischen Laodesforsteu.

Naafa BaaehnaaBa Bcriehtan wurde die Bammlnug gleich anflUiglieh etarlc

bcnfttii Daa latareaaa erhielt deii, doeh Icamtn die Kaaatwerka aie aar verdienten

TODen Wttrdignng, dann die BUtkar waren fleckig, groSenteila beechidigt atark

erschnitten, fehlerhaft geordnet, ihre Urheber niaht featgastellt; durch eia

schädliches Klebematerial schienen sie dem Untergang geweiht. Der kostbare

Inhalt des ersten Bandes (iiiin^te darn, wenigstens oder vorläufig diesen zu

retten. Ende 1904 erwirkte die Statthalterei die erforderlichen Mittel. Dr. Josef

M e d e r, Galerieinspektor der erzhersoglichen Kunstsammlaog Albertina in Wien,

Itthrte aüt aaiaer kanetrentlBdigen Kiehte die Baataariamng glänsaod darah.

Dia Blittar wnrdaa abgalflst, ohne Chemikalien grttndlieli gereinigt, alla Biaee*

Locher und fehlenden Ecken ausgebessert und ia Taschzeichnung panlct- und

strichgetren nach vollständigen Exemplaren ergänzt, die Literatur angegeben,

ausführliche Kataloge mit Abbildungen der Wasserzeichen angefertigt. Das Kr-

^'ebnis liee^ in 2 großen Kassetten vor: 1. Altdeutsche und altniederlftndische

Meister, 2. Dürer.

Dia ante Kaaeette eathUt 848 Stiche, Bolieehaitta and Badierungen,

und awar:

1. Altdeutsche: Heinrich Aldegrever (68), Albrecht Altdorfer (36), Anonymi

des XV. Jahih. (5. darunter 2 Unika). des XVI. Jahrb. (2), Hans Baidung (4).

Barthel Bekam (8), Hans Sebald Beham (39j, nach ihm d), Hans Bargkmair (2).

Lucas Cranach und Schule (30). G. B. (iöz (1), Aogustin Hirschvogel (2), Han»

Holbein d. J. (1), Daniel Hopfer (12), Hieronymus Hopfer (1), Wolt Huber

(1). Thomas Livar: Schwäbische Chronik (10). Israel ran Meckenen (2),

Kanrad van Uegenberg: Bach dar Natur (8), MoBogrammiat C. B. 1581 (1),

J. B. 1628 (8), M. Z. (8), Gaarg Pcnca (51)» Haae Laonhaid Sehftafalia (1),

Martin Sehougauer und nach ihm (18), Virgil Solis (20), Haaa Spriagiaklaa (1),

Weif Traat (1), Johansaa WftehtUn (8), Hans WaidiU (ß).
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2. ÄltDiederläodische: Luka« van Leyden (20), nach ihm (2), MoBO^HWitf l

A.mit eingeschlossenem 6 (1), Jan Sadeler (1), Dirck Vellert (1).

8. Beigelegt sind Torlftatig noch iwei italitiiische Stiche, der eioe da

Unikoni.

Di« Dfinr^KMWtte eatbllt tm and. nadi Pflnr 58 Stieba «od Badieruf«
(dtranierdie FnehtitldEe: Der Terlome Seha* Madonna mit <l«r HwMhnelnb
Das Meerwunder oder Baub der Amimone, Die EiferKUcht oder Herkules, Der

Traum. Ritter, Tod und Teufel, Das Wappen des Todes) nnd 94 Holzschnitt?

in Pracbtstäcken: Die Anbetung der Könige, Maria als KOnig^in der Kagci,

Der heilige Chiistuphürus), lerner vier Holxscbnitte aus der Dürer-Schale.

Die Sammlung ist durch ihre Restaarierang eine Osterreiciiische Sebent*

Würdigkeit gewefden. Hittnair.

(Von der k. k. Universitäts-Bibliothek in Lemberg.) Der Jahreshausbalt

bellet sich 1907 auf 20.000 A' Dotation und 12.111 K ans Material- und ßiblio-

thekstaien. Der Bestand der Druckschriften wuchs um 5885 Bände darcn kicf-

Hche Erwerbungen, Ptiichtezeujplare, sowie Privat- und Regie: ungsgeschenike.

Dae HandaehriftenarcbiT gvwaan 48 Binde aoa der Katalogisierang dea biito

nofatlchtatea HatorialM. Der Getamibettand ilhlte Bade 1907 197.148 Bfi^

Dmekachriften. 985 Hanvakripte, 297 Diplomata and 11.178 Mfinien. Die Freqnent .

atieg onaufhürlich. in 241 Bibliothekstagen wurden 54.987 Benfitzein 152.825 Btnde |

verausgabt, davon 14.009 Bände an 6294 Personen verliehen. Die Bedienung dei
'|

Publikums lag vier Dienern, die Hansversorgung einem Maschiuisteu und iwei i

Aubhilfsdienern ob. Einen stabilen Wert bildet der Beaiutenstatus, der üüm uebe»

Beamten nnd zwei Praktikanten (daraoter zwei extra itatum) beiteht. Untir dea

Inneren OrganItationiarbeiteD, die über die laafsnden BibliotltekiageBden leidMO,

iit die Ordnung größerer Partien von Archivalien nnd die sokieaaifo Hw-

katalogisiemog der LandkarteneammlaDg la nennen. ^
.

In der Meinung, daß die Leitung der GOrzer Studie nbiblioiD<^k
j

eine Sineknre darstelle, bat man sich wiederam mit einem ProTiaoriam hegnifi

und einen tfymnaaiailehrer inm «proTieorieebon Kaetoe* ernannt. Holfentlieb

dieaeo Proviaorinm nnr Torflbergebend. Denn dieee Aaffiaieang bedeutet eben*

sowohl eine Gerlngschftttang des Bildnngsbedfirfuisses eines großen R^icl^**

gebietes, wie eine Verkcnnnng der Interessen der Österreichischen Bibliothekar*.

Kine larlnnSnnisclie, von einer ausreichenden Dotation unterstätzte l.eitune die?«

Bibliothi k würde sehr bald ihre kultar"!le Mission erweisen. Und es ist uicht

einzusehen, warum die Bibliotheken in ülniütz, Salzbarg und Klageofurt l***

gebildeter Facbleate bedttrfen, GOra and Lins aber nicht Dia Frage der

reichiacheh Stndienbibliotheken bleibt — das lehren die jftngaten PröfiMn*

wieder eehr dentlieh ~ die brennendste JTrage des Oiterreicbiacben BibUotheki»

Wesens.

lührlich beraten warde. — Dem Antrage Dr. Kiciilers auf ^insettang
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engeren Kumitees, das über Vurschlftge beraten 6ollte. die einen Anschloß Öster-

r«iebf an die deoteche Kenmifiioii «iner Katelo^dtraog der Wiegendrucke

beswcckten, winde Felge gegeben.

Am 24. J&nner fand abermals eine Ausschnßiitzun^;^ unter dem

Vorsitze <1*'s Hofrates v. Karabacek statt. In Besag auf den des

Vereines am bevKrstehenden Regieran<^sjubiläum des Kais-rs eini^'te man sich,

in der l>ezeuiberiiummer des lautenden Jahrganges der nMitteilungun" einen

nefahrliclien Oberbliefc über die Entwicklang des Oeterreicbiicben Bibliotbeka-

weeeni seit dem Jabre 1848 n retüffeutUeben. Dr. Crüwell braebte einen Brief

des Vortittendrn der dentieben Wiegendrack-KommlMion Professor Haeblers
tur Verlosung, der der Befriedigung über einen eyetituellcn AnschlaS Österreichs

Ausdruck gab, ftruer eine Kinladniig des belgisthen I^ihliotheksvereines, sich an

dem internationalen Kongreß der Archivare nnd Uiblinilu k tn' in B^ü8^t•l 1!*I0

zu beteiligen. Der Vorsitzende gab ferner bekannt, daü Professor Dr. ti e y c r

eein AaaschaftmaDdat und Hegieruugsrat Dr. Donabavin eeine Stelle als

erster ScbriftfVbrer niederlegten. Der Ansecbnfi ermftehtigte Holrat t. Karabaeek,

Profeeaor Geyer den Dank des Tereinea fQr seine langjlbrigen ansgeseicbneten

Dienste auszugpredien. Der Ausschuß wählte hierauf den zweiten SebriftfOhrer

Dr. D o u b lier tan ersten and den Beisitzer Dr. r. StrastiL anm iweitea

Schriftführer.

Am 24. JftoBer d. J. fand ein Yereiasabend statt, an dem der Vor-

eitzende Hofrat v. Karabacek die Ver&ndemng im Ansschusäe bekanntgab

und die Neuwahl in den Ausschuß der Vollversammlung vorbehalten zn dürfen

ersachte. Ein Antrag Dr. ?. Üternecks, die Liste der staatlichen Bibiiotheks-

bearoten schon in der nächsten Nummer der \ ereiuäzeitschrift wieder zu ver-

öffentlichen, wurde Tom Herausgeber der nMitteilnngen", der auf die technisehe

UnnOgliebkeit binwieflp sieb mit der YerOffentliebung einer rektifisiertea Liste

Bcitlieb sa binden, bekämpft Am Scblnase des Tereinsabendes erstattete Doktor

Crttweli Bericht Aber seine auf dem Gebiete des Buch- und Bibliothekswesens

gemaehten £rfabruigen w&hrend einer Beise durch Siailien im NoTember 1907.

Am 4. April d. J. fand anter dem Vorsitse des Kassiers Regierungsrates

Dr. Himmelbaur eine Ver'eins-Versammlnng statt, in der eine

Reibe von Anträgen, die Dr. v. Sterneck eingebracht hatte, zur Erledigung

kam. Ein auf Revision der Vereinädtatuten abzielender Antrag wurde angenommen

nnd ein engeres Komitee, dem Dr. Frankfurter und Dr. t. SierneCk, sowie drei

ABnchoBmitgUeder (Regierungsrat Dr. Donabaam, Dr. Doablier and Dr. Crflwell;

angeboren sollen, mit der Aaearbeitnng neuer SatsoBfn betrant. Drei Antrlge.

die sich mit den hygienischen Verhältnissen der Bibliotheken befaßten, wnrden

abgelehnt. Ein weiterer Antrag, eine Neuauflage des „Generalkataloges der

laufenden 7.» it!>clirifteii" anzuregen, wurde durch die Mitteilung erledi^'t. daß die

Direktion der Wiener Uiiiversität,^-Bibliothek amtlich bereits in dieser Krage

vorgegangen sei. i:^iii Antrag Dr. A n t u i u e s, bei der eventuellen Schaffung

einer Amtsbibliotbek fflr das in Bildung begriibne Ministeriom fttr Offentliehe

Arbeiten anf die ftsterreiebischen Staatsbibliotbekare fideksicbt in nebmen, war in

einer AnssdinBaitung beieite lustimmend erledigt worden. Znm Sehlasse wurde
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ein neaeiogebnehter Antrag Dr. t. 8 1 e r n e c k*f, dtr di« UaSlbriBianit iir

AQfti€htib«Mit«ii beiw««kt, D«h«tii «inatiiiiafg a1»g<l«bit

Am 29. und 30. Juni d. J. soll in Prag eioe Wanderrersaramlanf
des Vereines stattfinden. Alle Bibliothekare, die sich an dieser Versainmlon? b^'-

teiligeti wollen, werdeu ersucht, deu Aasschufi dea Vereines daTon in ^eaatau

zu setzen.

V«ni«iii]iiiif

der Mttiliedtr det i^err. Verftat llr MUltUitktwMra.'»^)

A. Ehrenmitglieder.
1. Reyer, E., Dr., Prof., Wien.

2. Mejer, J., Beg.-Rat» Wien.

B. Unteritfitsend« Mitglieder.

8. Unger, J.. Dr., Geh. Rat, Wien.

4. Melk, Stifte-Bibliothek.

5. Modern, H., Dr. Wien.

6. Prag. üniTersitÄts-Bibliothek.

7. ßost, L., Abt des ScbotteaetifU,

Wien.

8. Cohn, P.. Dr., Wien.

9. Panli, H. (Gerold & Komp.). Wien.

C. Ordentlieha Mitglieder.

10. Ahn, F., Dr.. Graz, ü. B.

11. Andorfer, C, Wien.

12. Antoine. K., Dr., Wien, U. B.

l:^. Asenstorfer, F.. P., St. Florian.

14. Barwinski, E. t.. Dr., Lemberg, U.U.

15. Batoaki, S., Dr., Lembei^, U. B.

16. BattietI, C, Dr., Wien, U. B.

17. Baumhackl, F., Dr.. Brünn. T. B.

18. Beer. R.. Dr.. Wien, H. B.

19. Bielohlavek, C, Dr.. Graz, ü. B.

2U, Bobisot, 0., Dr.. Graz, ü. B.

21. Bohatta. J., Dr.. Wien. U. B.

22. Borecky, J.. Dr., Prag, ü. B,

28. Bratanii', St.. Dr., Wien, U. B.

24. Brotanek, R., Dr., Wien, H. B.

25. Barger, M., Dr.. Wien, ü. B.

26. C rii w e 1 I, G. A.. Dr., Wien, U. B

27. (.'zernowitz, Univcrsitäts-Bibliothfs

28. Deinjac, J., Dr.. Ak. d. b. K.

29. Dörnhöffer, F., Dr.. Wien. H. B.

80. Donabaan, J., Dr.. Reg.-Rat.

WieOi H. B.

81. D 0 u b 1 i e r, 0., Dr.. Wien. B. B.

32. Dreßler. A , Dr., Wien. ü. B.

33. Ebert. O. E.. Dr.. Wien. U. B

84. £ g g e r T. MOUwald, F.. Dr., Wien,

H. B.

8& Elehler. F., Dr., Graz, U. B.

8tf. Eiaenmeier, J., Dr., Prag, U. B.

87. Enler, J., Prag, U. B.

38. P:nglmann, W., Dr., Wien. Stadt-B.

39. Erti. E., Dr.. Graz, T. B.

40. Kechtner, E., Dr., T. B.

41. Felin, J., Dr., Graz, U. B.

42. Fiedler F.. F., Admont.

48. Franke, £., Dr., Prag, U. B.

44. Frankfnrter, S., Dr., Wiea, CT. B.

4& Frendenthal.Kizbeizogl.Bibliothek.

46. Frischauf. W., Dr., Wieo, ü. ß.

47. Färth. E. v., Dr., Wien.

48. Galvagni, E.. Dr.. Wien. ü. B.

49. Geyer, K.. Dr., 1'jüI., Wien, H. B.

50. Oiamara, E., Dr.. Innabmek. V. B.

51. GlSaer, H., Dr.. Prag. ü. B.

52. Gdttmann, C, B«g.-Bat, Wien,EB.

*) Nscli .iem StanJe vom 1. Jinoer IVOS: U. B. = UaiT«rsiULU-Bibüoth«k. H. B. = H#<-

fiiblioilick. St. Ii. = ätudieu-Bibliotkek. T. B. e= Bibliothek d«r TeehaiMliM B«ebiekBto. B. >•

n. St. A.» Raas., HoN »4 Sttat«.Arvbiv. - Oi« Nkom «tr Aaweliaa-VitffHcte «iai giir«^

ftdnickt.
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53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

64.

65.

66.

67.

68.

70.

71.

72.

73.

74.

7S.

76.

77.

78.

7Ö.

80.

81.

8S.

84.

8S.

86.

QOttweig, Stifts-Bibliothek.

Goldmami, A„ Dr., Wieo, H. H. a.

St. A.

Grienborger, Tb. v., Dr.» Prof.,

Cternowitz, U. B.

GroUg, M., Witn, FiteatMit

Gjttry de NadftTW, A., Dr., Wien
H. H. 0. St. A.

Haas, W.. Dr., Hofrat, Wi60,U. B.

Hainisch, M., Dr., Wien.

Heck, K., Dr., Krakau, U. B.

Heric, F., Prag, U. B.

Henig. W.. Dr., Prag, U. B.

Binmalbanr. J.,Ur., IUg.*Bftt»

Wian. U. B.

Hirscbler, J., Dr., Lemberg. U. B.

Hittmair, A., Dr.. Innsbruck. U. B.

Hofmann v. Wellenhof, V„ Dr..

Wien. Fin. Min.

Hohetiaaer, F.. Wien, U. B.

H fl b 1, A., Dr., P.. WiM, SehattM-

Innabrodc, U. B.

JokI, N.. Dr., Wien. U. B.

Junker, K., Wien.

K a r a b a c e k. J. v.. Dr., Prof.,

Hotrar, Wien. H. B.

Kaakascb. K., Dr., Wien, U. B.

Kioier» Dr., P.. Baigem.

KlMBeat, R., Ckmowiti, U. B.

Klueb, J., Wien. H. B.

Korseniowtki, J. t., Dr.,

Krakaa. U. B.

Kotula, II., Dr., Lemberg. U. B.

Kukula, B., Dr., Keg.-lUt, Prag,

U. B.

Kniitlt» Z., Dr., Wieo, U. B.

Lampel, Tb., F., Votm.
L a 8 c b i tt « r, S., Wifo, AkMlwnie

d. b. K.

Leibiinger, G., Dr., Csernowiti,

U. B.

Lenk. U. t., Dr., Wien, U. B.

Utiak, E., Dr., Gm, U. B.

Lipinar, 8., Dr., Reg.-Bat, Wien,

Reichsrat.

Lorenz, K., Wien, U. B.

89. Mandjeiewtki, Wien, 6e«. d.

Mus.

90. Mankowski, B., D., Lemberg, ü. B.

91. M a t 0 8 c h. .\., Dr.. Wien, GeoL Ii.

92. Mayer, A., Dr., Wien, LandeaarchiT.

98. Majrr* W Dr., Saltborg, 8t. B.

M. Mayrhofar, J., Wian, T. B.

95. Menger, C, Dr., Prof., Hafrat,

Wien.

96. Merkias, J. L., Dr., Wien, Keichsrat.

97. Mitis, 0., Prh. Dr., Wien, H. H.

u. St. A.

98. MoUar, W., Olmutz. 8t. B.

99. Mani, B., Dr., Wian, Itr. Kalt
100. Nantwiah, M., Dr., P. Tapl.

101. Ortner, iL, Dr., Klagenfort. St B.

102. Peisker, J.. Dr.. Graz, U. B.

103. Piiititr. I,.. Laibach, St. B.

1Ü4. Pteiffer, fl. A., P., Klosterneoborg.

105. Podank, A., Oberleutnant, Caüiau.

106. POak, G., Dr., Abt, HaUigankraoi.

107. Poaalioa, J. C, Rag.-Rat, Wian,

M. d. Innern.

108. Pötzl. W., Dr.,Wien,U.-Mini8tarimn.

109. Pollak. J., Dr., Prag, ü. B.

110. Prusik, B.. Dr.. Prag. U. B.

111. lieich, ü., Dr., Wien, Ak. d.

bild. K.

112. BttlUg. F. W., Dr., Wian, U. B.

113. Rötiiiigt r . H., Dr., Wien, Albertina.

114. Rolny, W , Dr., Lemberg, U. B.

115. Roretz. ('. V.. Dr., Wien, H. B.

116. Saar. H., Wien.

117. Sctutliuann, K.. Dr., Linz, Öt. B.

na ScbUdar, 8., Dr.. Wien, U. B.

119. Sebloitar, A., Dr., Grai, U. B.

120. Schnericb, A., Dr., Wien, U. B.

121. Sebnürer, F., Dr., Wian, Fidalk.

Bibi.

122. Schräm. W., Dr., Brünn, Franz. Mos.

123. Schwab, A., Dr., Wien,

124. Semkawicz, A., Dr., Lemberg, U. B.

125. Simonia, F., Dr., Badkersbwg.

126. Skala, B., Wian, U. B.

127. Spari, G., Dr., P., St Lambrecht.

128. Starzer, A., Dr., Wian, Arcbi? d.

Stattb.87.

88. Loziiiaki, Y., Dr., Lemberg, ü. B. 1
129, Stastny, J., l'rag, ü. B.
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180. SteftD, K., LaibMh, 81. B.

181. 8ttra«ck, 0. To Dr., Wi«n, ü. 6.

182. 8tieb, J.» Dr.. Wton, H. f. Bod«iik.

188. StockiBger, J., Wi«ii, ü. B.

134. S t r a B t i 1. Th. v., Dr.. Wien, ü. B.

1^5. Strele. R. v.. Salzburg. St. B.

136. Strobl. J.. Dr., Prof., Wien.

137. Sntnar, J., Dr., Wien^ U. B.

138. Teichl, R.. Dr., Wien. H. B.

139. Tille. W.. Dr.. Prag, U. B.

HO. Tobülka. Z-, Dr., Prag. U. B.

141. Trenckl^r. F., Dr.. Graz, ü. B.

142. Troli, U. v., Dr. Wien. U. B.

148. ValMta, A., Prag. T. B.

144. Vtttor d. LUi«. G. Gnd;, Win.

Kriegsarchiv.

145. Vielhaber. G., P. Schlägl.

146. Wagner, K., Dr., OlmOU, St. ß.

147. Weidenau, Priesteraemioar.

14S. Wien, SUdt-Bibliotbek.

149. WltM«k, 8t.. Dr., Pi«r., Otts. Ü.B.

150. Wolku, B., Dr.« Wim. ü. B.

161. Wortiy, W., Dr.. Prag, U B

152. Zimmermann. U., Dr., B«(.-8iL

Wien, Hofmuseom.

153. /marc. J., Dr.. Prap ü. B.

154. Zöpfl, G.. Dr., Klageaiurt. U. B.

155. ZvitUo, OttemdorffTfcbe Yolb-

bibliofhak.

PRRSONAL-NACHKICHTEN.
(Adalbert Jeitteles f.) Der am 28. Februar d. J. in Graz reratorWo«

Bibliotüekar Adalbert Jeitteles wurde am 20. August 1831 alt Sohn det Pbjaiulog«

A. L. J. J«IIMm in Wien geboren, itadiarte QmutnUtik nnd trat als Lehrv

an der Bedeebnle im III. Beiirke Wieoa 1856 in den Stutedienet. Naeh euijähri|«

Titigkeit m der Beelechvle in Troppan, trat er 1860 nb Hilftvbeüer ia dii

Amtabibüothek dee Hinieterinma ffir Kaltus und Unterricht ein. Zwei Jebn

nachher wurde er ztim Amanueneis an der üniversitäts- Bibliothek in Wien ernaott.

Im Jahre 1867 als Skriptor an die Univereitäts-Bibliothek in Gras Tersetit

räckte er zum Kastos Tor, um endlich 1874 zum Vorstand der Unirersitits-

Bibliotlitk ii; Innsbruck ernannt zu werden. Schon sieben Jahre später sa^u

der Pftnt zigjährige nn Tereetinng in den Babeetud u, den er raerei ia Wim.

eeit 1800 in Orai verlebte. Im Jahre 1868 hatte deh Jeittelee in Gras Ar lUvt

deateebe Philologie habilitiert, einem Wissensgebiet, dem^bst ansschliefilich eiiae

literarische Tätigkeit galt. Noch als Mittelschnllehrer TerOffentlichte er ia ScW»
Programmen „Über Zweck und Behandlungsweise des Unterrichtes in <ler dentsebee

ijpracbe an Mittelschulen* (Wien 1856) und „Neuhochdeutsche Wortbildonf*

(Troppau 1858). Seine Bearbeitung Ton£. H. Uahus „Altbochdeatscber Graromattk*

erlebte (Prag. 1866-74) vier AnAbgea. 1878 gab er eiaige Bmehttflcke .Mittel*

denteeher Predigten* (8. A. «Germania* Wien) henrae, 1874 eine Bearbeilof

von K. A. Hahne .Anewahl aas Ulfllae gotfaiaeher Bibelfibereetsong mit des

. Glossar and einem Grundrisse zur gothischen Lant- nnd Flezionslehre* (Heidel-

berg). Eine Ton Jeitteles ireplante S»Tienpublikation »Altdeutsche Handschrift«?

aus ÖHterreirii" gedieh nur bis zum ersten Band: Altdeutsche Predigten as;

dem Benediktioerstifte St. Paul in Kärnten" (Innsbruck 1878). £ine Rezension

dieses Werkes, die der Grazer Germanist Prof. A. SchOubach io der .Zeitscbr.

f. deataebes Altert n. d. Ut.* (Ans. V. 1—40) TerOffratliehte, Teraalafite Jeittdss

sn einer ebenso aasf&hrlichea wie energiechen Beplik »Die 8aaet*Paaler Predigt«

und Herr Anton SebOabaeh. Abwehr einer Recension . . . zngleieh ein Beitrag

sor literarieehea Kritik nnaerer Tage« (Innebraek, 1881). Oieee literarische Ftbde
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acbeint Jeitteles die Laune zo lelbst&ndigen gerroapistiscben Publikationen rer-

leidet zu haben. Von einigen Aofsätzen in gennanistiscben Zeitschriften abgesehen,

tritt von da ab der Gelehrte hinter den Sohn zaräck. In einer Monographie

,iJii«ta8 Frej, ein Tertcholltnar Österreichischer Dichter" (Leipzig 1898) iochte

•r du Aiideaken an seinen Tatar, der ontar janam ParadoDjm aich ainM ba-

eheidenen litararisehan Rufet erfreut hatte» tn balahaa. Nach aeina lettten

Lebensjahre widmete er dem Gedächtnisse aaioaa Yalars, dessen „Oesamraelia

Dichtiint'»'!!'' (Prag. 1899) und „SpjMchdiclitnngen ans dem Nachlasse" (Graz,

li<03) er lieraiKtrali. Fme eitizifre kleine Broschüre p<Jrnndzüge einer Reform der

Osterr. Staatsbibiiuthtkt n" ^Ciraz 1872) entsprang den Erfahrungen und Be-

obacbtangen, die Jeitteles in seinem eigentlichen Berufe machte. Die iScbrift iat

für die Erkenntnia der Znatände dea öatarrriehiadieD BibliothakaweMoa Tor

85 Jahren nicht ohne Intereiae und atellt Deb«n einigen konfusen aaeh aina

Reihe sehr beachtenswerter Forderungen auf, die aber zom Teile heata noah ihrer

Brfflllung harren. Jeitteles, der kinderlos starb, hat eine Reihe wohltfttiger

und Tolksbildender Vereine zu Erben seines Vennögens gemacht, in erster

liinie das Wiener „ Vulksheim". Sein literaritscher Nachlaß soU Ton seinem

Gräser Kechtsfrennde Dr. J. üoUinger heraasgegebeu werden.

Dem Kaatoa dir Univeraitlta-Bibliothek in Prag, Prifatdoientan Dr. Waniat

Tille wurde der Titel eines außerordentlichen Professors verliehen. — An der

üiuTersitilts-Bildiotliek in Wien wur ie der mit dem Titel und Charakter eines Kustos

bekleidete Skriptur Pi ivatdozen t Dr. h'udolf Wölkau zum Kustos ernannt. — Mit

der piOTisorischen Leitung der Studienbitliothek in Linz wurde der Professor am
Kollegium Petrinum in Urfahr Dr. Eonrad Schiffmano, mit der in QOrs

dar Profaiaor an Staatsgjmnaainm in Ottrs Frans Cleri betrant. — Die

PjaktikaDtan dar UiiiTaraitftts-Bibliotheken Dr. Karl Reiahart in lansbrvck,

Dr. Marian t. Doli wa-Goyski in Krakau, Wel^riaatar Dr. Staphan Bratan iö

und Julius St 0 c k i n g e r in Wien wurden zu .\manueDse8 ernannt — An
der Universitäts-Hiblioth' « in (Jraz i.-t Dr. phil. Joliann S c h 1 e i m e r al" Praktikant

eingetreten, dem Pi uktik:u)teii der-selbeu Bibliothek Dr. Karl Bielohiawek
wurde zum Be.sucbe des liibliothekarkurses in Göttiugen ein Urlaub erteilt.

Der Praktikant an dar üniTersItäta-Bibliothek in Wien, Dr. jnr. Noibart Jokl
promoTierta anm Dr. phil. (Vergleichende Sprachwlaaanaehaft in Varbindnag mit

Slaviatik).

VERMISCHTE NACHRICHTEN.
In der letzten Sitzung der Äcad^mie de If^decine in Paris be*

richtete Dr. Lukas Championni^re Ober die vom Standpmkte der Öffent-

lichen Gesundheitspflege wichtige Krage der Desinfektion von Büchern.
Er wies zunächst auf die Sdiwierigki^iten hin, <iie B.tzillen, Mikroben und andere

Krank beitaträger zu töten, ohne die Bücher zu schädigen. Dann befürwortete er

warm ein fon Dr. Berti ot in Oreaobla angewendetaa Verfahren, daB sich be-

sondara an bewihren achaiat Dieser Aiit iat der Etflndar einea Dasinfaktiona-

kaitena, indem die Veidnnstnog daer Flttaaigkeit bei 95 Grad ohne baaondera

VanichtsmaB regeln die vollständige Desinfektion der dicksten geschlossenen
Bücher er/ielt. ohn*^ (laß P;tpier oder Kinband oder die Farbe des Uinschlagea

im geringsten leiden. Dr. Berlios machte mit den giftigaten Mikrokokken, die
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mitten in das Buch gelegt worden. Versnclie nnd erfiplte die ^änitigetes

Ergebnisse. Tn den stärksten Bnch' rii wurden all« Infosorien getötet. B«

Büchern von 700 bis 3000 Seiten widerstanden nur zwei Sporen („sobtiiis* aoQ

««harbM*), Mllen nDd abrigeae nnteliidlicb sind. All« mnr einigermsto

gvObrliahMi K«imk4rp««b«ii v«nebwuden. BOeber m 1800 Saiten mida
•ebon b«i 00 Grad Tollkommen detinfitierl, nachdem mo ivei Standes in dM
Berliot'schen Kasten gelegen battan. Dieie Metbode Teraii^ niebt nor jede m-
d&chtige Bibliothek lu t-terilisieren, sondern sie ist BO?ar ein ansffexeichoetei

Mittel Eur Konservierung der Biicher. Die Versuche fiuil um so intrrpssanter, all

bisher gerade die 1 Desinfektion geschlossener Bücher für äußerst Bcliwierig, ja

aniaOglich gehaHen wurde.

Oieae dar «CarratpoBdanca biqnotidienna* antoomniana Mittailang m-
aabwaigt leider daa Wiebtigsta: die Mater der Flflaeigkait^ SoUta SebwsM-

kakleaetoff eine Rolle spielen, sn scheint das Verfahren Dr. Berlioz ein« k^

merkenswert«' Ähnlichkeit mit dem des Direktors der landwirtoebafÜicbB

VersncbsatatioQ in Uön Johann B o U e sa besitsen.

Dia PiagruDBa fVr den vam Aagait 1908 in Bailin tageate

Intarnatianalan Kongrefi fAr bistariiebe Wiisanaebaftea,
deteen achte Sektion audl das Bibliothekswesen umfaßt, wurden bateits rer-

sendeL Teilnehmer mögen Bich an den SchriftlQhrar dee KongraMaa* Heni

Dr. & Caspar W. lö, Kaiserallee 17 wenden.

Im Vailaga von JL Fromma (Wiaii) arscbainan aait kartan «Mit^

tailnngan daak. k. Arcbivs fftrNladarOatarraieb*» barftasgagtba

von Direktor des Archivs Dr. A. Starzer. Nach einer Mitteilong daa Verlages

wird diese halbamtliche Publikation die Verwaltungs-, Racbt^, Koltar-* Sireks^

and Wirtsebaflsgesehicbta MiederIVsterreichs bebandeln.

Dia rfibrige Direktion der Kaiser Wilbelm-BibUotbek in Poaaa bat eis

«Vaneicbnis dar lanfandeu Zaitsohriftan' baiaasgegabeo, dessen Binteilnng

moatarbafk genannt werden kann. Es enth&lt einen nngeniain abeisicbtlidi g**

haltenan systematischen Teil und als Appendix einen alphabeÜscben Teil. Da

nicht nur die lU'stiiiul« du Kaiser \Vi lln iin-Bibliothek. sondern auch die von

46 anderen Poseiit-r HiüliotUeken aufgenoinnieu werden sollten, so sah sich der

Kompilator des Verzeichnisses Dr. F r o e h d e vor das Problem gestellt, Voll-

ständigkeit mit Präzision zu vereinigen. Er fand die LOsung, indem er 4i«

kleineren Bibliotheken mit fortlanfenden Zablen 1 bis 46 versab and die ent*

iprecbenden Zablenteichen im Kataloge der Kaiser Wilbelm-Bibliatbek dss

1 iii7f>lnen Zeitschriften dann beifügte, wenn eine Zeitschrift anSer in der KtiiW

Wilbelm-Bibliothek auch in einer der kleineren Hibliotheken zu finden i.<t. In

einem '/Wf-iff^n Abschnitt üind die Zeitschriften verzeichnet, die mir außi-rhilb

der KaistT Wilhelm-Bihliuthek zn finden hind. jede Kintra^iing mit den Zahlen*

zeichen versehen, die aul die Liste der Bibliotheken hinweisen. Diese Metboil«

bat neben der Einfscbbeit noeb dmn Vortng, Aber die Bedflrftiiate der PoNatf

Bibliotbeken raseb au orientieren und Terrosg xngleieb für die Erkesslaii

der politiscben and nationalen ZerfclBftang des in Frage kommenden GebiM**

ein beqaemea Hilfsmittel so bieten.
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MITTEILUNGEN
ÖsteiT. Vereins für Bibliothekswesen.

XII. 1 alitcrangr. AprU-Oktober 1908. Nr. 2 u 3.

Die k. k. Stadieubibliothek in Line

über der Türe des Lesezimmers der Studienbibliotiiek in Janz ttend

einst zu lesen: ^ITYXHX 'lATPEVON. Man hat apiter diese Anftehrift

Aberfcfincbi Hit Beeht, denn sie war schon einige Jahnehnte nach der

Brdftinng der BiblioflielL eine Ironie. Wfthrend die gleichgestellten An-

stalten in Olmfita, Salzborg, Laibach, Klagenfort in staatlicher Yerwaltqng

stehen, ist die Stodienbibliotbek in Linz tnfolge einer VexfBgang Kaiser

Josefii II. dem Stifte Xrensmlinster unterstellt, das die damals erforderliehen

Bftame abxotreten hatte mid die danemde Yerpflichtnng nbemehmen molts^

den Bflcherschatz zn Terwalten.

DtM- odiose Charakter dieser unfrciwillii,'.-?! Last konnte natärlicb der

ferneren Entwicklung des Institutes nur hinderlich sein.

Wenn man erwlgt, was eine auf der Höhe ihrer Anli^abe stehende

Bibliothek fSr das geistige Leben einer Landeshauptstadt bedeutet, mnfi

man es lebliaft bedauern, daß gerade in Linz, das ohnehin mit kulturellen

Instituten nicht reich bedacht ist und auch keine Hochschule besitzt» die

Stndienbiblioihek gleich einem Domröschen in schon huDder^jibrigem

Schlafe liegt.

Es mair wohl die arije Veriiacljias5iii;ung dieser Hildaiicsstätte zn

einem guti-n Teile darin begründet sein, daß sich ihrer die Vertreter des

Landes, iiishesoiidere die der Laiidr-shauptstadt, bisher nicht angenommen

haben, und diese Tatsache erklart sich wieder aus dem Umstände, daß

man einerseits die Bedentung einer gutgeleiteten Bibliothek in manchen

Kreisen nicht würdigt und anderseits die traurigen Verhältnisse der

Linzer Bibliothek gar nicht kennt. Jch glaube daher der dringend nTitigen

Beseitigung dieser Zustände am besten zunftchst durch ein - iktenmäßige

Darstellung des Äußeren Werdeganges zn dienoi. Sie tuüt in der Haupt-

sache auf den Akten und den Aufzeichnungen des sehr Terdienten Bibliotbeks-
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scbreibers L. Cbristlbaaer Tom Jahre 1855, die ich hier saehlidi

ergflnzt nnd stUistiseh fiberarbeitet vorlegeJ)

Wie ans den zwischen der Hofkanzlei nnd der damaligen ober-

österreichischen Landeshaaptmannscfaaft gepflogenen Terhandlnngen vbcr

die Bficher der anfjgehobenen Klöster zn ersehen ist, hat die Idee, co»

akademische Bibliothek in Linz zn errichten, zuerst dnrch die kaiseriiche

Ent8chlie6ong Yom 2. Jali 1774 eine festere Grandlage erhalten, wonarb

der bei der aufgehobenen Gesellschaft Jesu zu Linz betind-

liche Büchervorriit mit jenem von T r a u n k i r c h o n^) von inigt werdi-n

mußte.') Die vereinigte Bibliothek sollte vorher tabellarisch ausg-owiesen uni

von einem der Professoren der Theologie besorg^t werden. Auf das An-

suchen des Josef T r e ni e 1 ,
snpplierenden Professors der Dogmatik.

ihm die Besorgung diis-r sogenannten Jesuiten -Bibliothek gegen ein^-

geringe Zulage anzuvertrauen, erfolgte die allerli«'ichste Entschließung v -m

15. Oktober 1774 dahin, daß die Landeshauptniannschaft eimn gutacbi-

lichen Bericht mit Angabe des Alters eines jeden theobtgisi ben Lehrers zu

erstatten, inzwischen aber dem ältesten Lehrer die Aufsiciu über di^

Bibliothek zu übertragen habe. Nach den allerhöchsten Entschließungen

vom 27. Jänner und 4. März 1775 wurde von dem Administrator des

Jesuiten -Vermögens der Katalog über die in der dortigen Bibliothek vor-

handenen Bächer abverlangt, die Bibliothek zn orntrüen anbefohlen ud
die Besorgung derselben dem Professor Josef Tremel gegen

einstweilige Zulage von 100 fl. anvertrant

Im Jahre 1776 wurde das KoU^nm der Jesuiten neben der jetaigea

Domkirohe dem Militftr fiberlassen; es mnfite also für die anderweitig)^

Unterbringung der daselbst befindlich gewesenen lateinischen Schulen, der

Normal-Klassen, der Bflchersammlungen und des Museum physicuiu gesorgt

werden. Zuerst wurde der Antrag gestellt, die Bibliothek und das Huseun den

Stinden in dasLandhaus unentgeltlich zu fibergeben. Da sich aberfie

Stinde zum Ankaufe de^> gräflich Thfirheim*schen (EhevenhütlerViien)

Hauses sowie zur Adaptiemng der Bibliothek und des Musaeum physicmn

aus dem Jesnitenfonds einen Vorschuß von 18.734 A. samt dem Eigentum«'

des Hauses, des Museums und der Bibliothek mit der freien Anstellang

des hiezu nfitigen Personals, ferner noch den Nachlaß des jährlichen

ständischen Beitrages zum Jesuitenfonds per 1800 fl., mithin ein Kapital

1) Vgl. den Abacbnitt Uber die Stadifiibibliothek beiJ. Gatsberger.
Geschichte des k. k. akad. Gymn. zu Lins (Jahresbericht des Mosesnis Fkaadsco-

Carolinum in Linz 1855), S. 113-117.

Ehemals nene<liktinerinnen«tift, im Jalire 1622 den Jesuiten übergeber.

•^j Später kam noch die Bibliothek des Jeaaiten-KoUegiums in Stejr dasiu
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von 45.000 ti. ausbedaiigpn. so wurde mit der allf'rlir.rhstfii Knt«<-lilif«13niipr

vom 1. Angast 1776 die Landeshauptmanuschaft beauftragt, den Ständen

über ihre übertriebenen Forderangen und ibr unpatriotisches Benehmen

das Mißfallen erkennen zu geben. Die Stände hatten 7ur Anschaflfang

nener Bücherkästen samt Galerie 4000 fl. beantragt. Dazu bemerkt die

erwähnte kaiserliche Entschließung, die Wissenschafton seien nicht durch

kostbare BächerkAsten, sondern durch guten Unterricht, Anschaffong zweck-

mäßiger Bfleher imd patriotische Aneifernng emporznbringen. ÜbrigeoB

werde kiemit anbefohlen, die Bibliothek and das Mnsenm in das kaiser^

liehe Schloß zu schaffen. Zwar eraenerte die Landeshaoptmannschaft

in einer nnterm 1. April 1777 fiberreichten Vorcitellmig den Antrag wegen

Ankaufes des Thfirbeini*scken Hanses nnd Adaptiernng der Bibliothek nnd

des Mnsenms per 18.734 fl. sas den Mitteln des Jesnitenfonds ans dem

Gmnde, weO die Benützung der beiden Anstalten im Schlosse wegen des

fiblen Weges erschwert werden dürfte. Allein mit der allerhöchsten Ent-

schließung vom 29. April 1777 wurde erwidert, dafi die stadierende

Jugend in Linz sehr gering sei nnd sich außer den Perialtagen mehr auf

die Schulbücher als auf die Bibliothek su verbgen habe; Lehrern aber

könnten die Werke auch nach und nach znm Lesen nach Hanse gegeben

werden. Da die Lfhrer für ihre Wohnungen auf eigene Kosten zu sorgen

hätt»!!. sei es unnötig, mit den bcträrhtlichen Ausl:iirf*n v.in 18.000 bis

19.000 fl. ein n» u*»s Haus für die Bibliothek zu k;tult ii. vit hin lir sei auf

die Nachschatiuiig uiiciitbohrlicher Werke Bedacht zu ntliniru. Es wurde

daher w<'gen Räumung dos Jesuiten-KoUetriunis dor i-nste von dt r Laiidf S-

hauptmann:5chaft gt-vitllt^' Autrng t,'ntt'«'h<'iß<'n. nauilicli die Bibliothek und

das Museum in das Schlolj, dif !at*'ini>( h' ii Schulen in das Garstner

Stiftshaus (das narhmnlig-e Lyzealgt l»au*lt' der Stadtiifarrkirche gegenüber)

und die Nonualsrhule in das Land-Kan/.U'igebäude zu übertragen; es habe

aber die Bürgerschaft wegen erhaltener Quartiersbefreiung für alle kommenden

Zeiten den Zins für das Garstner Stiftshaus zu entrichten. Der orgelegte

Kostennberschlag, betreffend die zur Aufstellung der Bibliothek und des

Museums im Schlosse erforderliche Einrichtung per 1259 fl. 12 kr., sei

Ton der Buchhaltung zu prüfen nnd nach der von der Landeshauptmann-

Schaft geschehenen Anweisung den Parteien ausaufolgen; bei der Aufstellung

der Bücher aber sollten sümtliche Linier Lehrpersonen zusammenhelfen und

die Arbeit unter sich verteilen.

Nach diesen Weisungen wurden nun Bibliothek und
Uusenm noch in diesem Jahre in das 8chlo6 (2. Stock) über-

tragen. Die Aufteilung der Bibliothek aber, deren Leitung mittlerweile auf

J. de Luc a, Professor der Kamerai-WisBenschaften, übergegangen war.
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«geschah erst im tilgenden Jahre 1778 nach dem Mastor der iiüt der

Hllf.'rhöclisten EiiLschlieliniig vom oO. Ai>ril 177.S initgeteiltcii, an der i«

Lemberg errichteten Universitäts-Bibliotln k /Jir Richtschnur g-enommt-nen I n-

struktion, welche für alle BiblioUu-ki'n der Universitäten und Lyzeen

lur Bpo1);i( htung vorgeschrieben wardp. M'ttels Studien-Hofkominis>ion>-

Dekretes vnin 27. Juni desselben Jalires wurde die Bibliothek auch lum

Bücherankaule mit einer jährlichen Dotation per 300 fl. verüelifn.'i

Jetzt gab es viel Arbeit. Aus dem Büchervorrate mußten zuerst di*» un-

brauchbaren Bucher und Dubletten ausgeschieden, die übrigen in Haupt-

fächer abgeteilt, geordnet und mit liücksiclit auf Format und Zuwachs

in don für sie hergericbteten Kästen aufgestellt werden. Es mußten feroer

die unentbehrlichsten Kataloge angefertigt» Bücher und Kästen ordentlich

bezeichnet werden. Es war endlich für ein passendes Lesezimmer ZQ sorgen

und das zur Eröffnung der Bibliothek erforderliche Anfsichts-^ und Mani-

polations-Personal zu bestellen.

Daß man wirklich daran dachtis die Einrichtiing der Linzer Bibliotlidi

nach dem Master der Ifornberger Unirersitits-Bibliotliek zn gestalten, er-

hellt sowohl ans der teilweise noch jetzt bestehenden Anfetellnng der

Bibliothek, als auch ans dem von der Landesbanptmaiinscbaft im Vereine

mit der Linzer Studien-Kommission gemachten, mit St. H. K. D. ven

2. Jlnner 1779 *) genehmigten Vorschlage, dem Grafen Alezander ?on Engel*)

insofern seine Entfernung und vielen Geschäfte ihn hieran nicht hindeilte,

die Bibliotheks-Direktion, den beiden Professoren Jos. Himmelreich und

de Lnca die Knstosstellen, und zwar dem ersten beim geistlichen, den

zweiten beim weltlichen Fache zu übertragen, Cremeri') und Berger

zu BIbliotheksschreibeni und Hilller zum Bibliotheksdiener zu bestimmeo*

Hinsichtlich der bei der Anl^llnng der Bibliothek forgefondenen

und zum Lizitandoverkauf in Antrag gebrachten Duplikate nnd über-

flüssigen Bücher bestimmt die allerhöchste EntschlieÖung TOB

12. Oktober 1778, diili vorerst der Wert der Büclier genau erhoben

werden müsse, damit die auf den Druck des Katalogs nnd die Lizitation

verwendeten Auslagen nicht etwa den eingegangeuen Erlös überstiegwi,

F. Grassauer, Handbadi fflr üniTersitäte- und Stadienbibliolhrtie»

Wien 1899. S. 175.

*) Ebd.. S. 81. Doch sollte nicht bloß fär ein Fach gesorgt, sondern die

möglichste Gleichheit beobachtet, daher das Gutachten der Stadien-Direktorate

und Lehrer ein?eholt werden (27. Joni 17781.

>) Von 1758—1783 Dechant und Direktor det Priesteraenuuarü in iaot^

1786 Bischof zu Leoben. gest. 1800.

1) Über diesen Hann Tgl. K. SchiAnann, Drama und Theater in Öi*«*

refeh ob der Bant bis zum Jahre 1808, Lins 1905, 8. 152—I7a
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was nmsomelir gescbeben kOnnte, wenn die Lizitation derselben in Wien

abgehalten würde, wo obnebin soviele BScberlizitationen vorkAmen und

Bficber von geringerem Werte wenig Absats finden. Es sei also einstweilen

der schriftliche Katelog der Bucher sinznsenden. Das kaiserliche Reskript

om 1. Mai 1779 spricht sich Aber die eifrige Bemühnng des Grafen

Y. Bngel vnd Professors de Lucs ^) znr Herstellung der Ordnung in der

Bibliothek, sowie auch über die- Ton letsterem übernommene Verlhssang

d«*8 Duplikaten- Kataluges sehr anerkennend ans und erteilt die

Bewilligung, daß dieser angefertigte und hohen Orte roTidierto Katalog^ in

Prack gelange, kandgemacht und sodann die Versteigemng dieser Duplikate

in Linz vorgonommen werde ; von dem eingehenden Erlöse sollten die

erforderlichen neuen Bücher angekauft werden ; nur sei «las Verzcichuis

der neu anzuschaffenden Bücher früher zur Kiiisirht uii<l Beuiteilnng vor-

zulegen. Da abor ans dem oint^esandten Katalog zu ersehen war, daß

unter den /u vprilußcnid«!! Duplikaten g<i>tlirh<'n Inhalts große und

kostbare Werke 'iitlinltoii waren, die in Linz nicht so leicht Abnehmer

gefunden haben dürften, erging mit dem Hofdekrete vom 27. November

1780 tlt-r Auftraif, e^rimtlicht- im vi'rirH]e£rt<'!i Katalog abgedruckten

Bücher iji haltbare Kisten v>'ii»a'kt zur Verminderung der Unkosten

y.u Wasser an die k. k. Universitäts- Bibliothek in Wien einzusindf-n,

wo bei einer von derselben ohnehin in Kürze wieder abzuhaltenden

Dublettenversteigemng auch diese Bächer nnter einem verftoßert werden

könnten. Die aus dieser Versteigerung gewonnenen, dem Kameralzahlamte

öbergebenen 809 fl. 22 kr. wurden mit St. H. K. 1). vonj 17. Mai 1782 »»)

teils znr Ergftnvnng mangelhafter, nnd der periodischen Scbriften, teils znr

*) fietreffend du von Professor de Loca gestellte Ansuchen, die Bibliothek

wpgen Feuergefahr vom 2. Stocke in die Gemächer tut ebenen Erde im

k. k. Sclilosse zu überstellen, wo die gewölbten Zimmer dieselben Beqnemlich-

, keiten darböten, sei von der zur Unterbiingong der Schnlea und des Alumnats

oder Seminars bestimmten Stadien-Eommisiion die üntemebang tu pflegen nnd

du Gataehten dnreb die k. k. Lsadeebaaptmannichafl einsasenden. Sein weitorai

Auacbea «m dekretmiAige Bmeanoog sam Knstoe nnd Bestellung eines

»weiten Kustos «mit einem aaitlndigen Titel nod einer kleinen Beihilfe*

amde mit Stillschweii^en übergangen.

Zur schnelleren Herstellung dieses Katalü«,'s wurde unter einoni bewilligt,

den Hegierungs-Akz.essisten Josef Mcixner einige Zeit gegen ein Diuruuin ver-

w«>nden zu dürfen. Wegeu eines eigenen der Bibliotliek beizugebenden Schreibers

verde seinerseit der allerhöchste Defehl erfolgen, «enn die Biblioihek i^zlieh

in Ordnaag gebracht nnd inm Öffentlichen Gebrauche erOAiet sein werde. Bis

dahin wurde auch Professor Himmebeicb mit einer Bitte um eine jährliche

Remuneration per 100 fi. für die Besorgung der Kastesstolle vertrustet.

F. Grassaner, Handbuch 8. 176.
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Besehafftasg n^ner unentbehrlicher fidcber för die akademische BibliotlMk

bewilligt Die von den Lehrern abgesondert Tsr&fiten nnd mit Bericht

om 9. August 1782 flberreichten Yeraeicbnisse von um Ankanfe vor*

geschlagenen Büchern wurden mit der allerhöchsten Entschliefiong res

S. September desselben Jahres durch die Landeshauptmannschaft an da

Bibliotheks-Direktor Grafen v. Engel tur luSemng zurflekgestellt, ob wirklich

alle von den Lehrern aufgezeichneten Werke an der Bibliothe% notwen^

seien. Es sollten nur ongeOhr so viele Werke, als man für das deruit

vorhandene Oeld beschaffen könne, nicht aber Bftcher von einem wenigstem

4000 fl. betragenden Werte augezeigt, fülglich in dem von den Professdcs

angelegten Yers^chnisse nur die nötigsten Bftcher zum Ankaufe tat»

geschlagen werden, und zwar mit der Einsehrinkung, dafi ein und dasseHM

Werk nicht mehrmals aufscheine. Übrigens sei bei den Werken auch die

Auflage, auf welche vieles ankomme, aiizutreben.

Wie das von der Linzer Studien-Kommission einbegleiteto Protokoll

vom 14. März und da^j St. H. K. 1). vom 17. Mai 1782 zeigen, waren

nun die Arbeiteji in der liibliotliek so weit godiehen, dali sie mit dem

Linzer Markte zu Ostern di«'si's Jahres eröffnet werden ki>nnt'- Ks

wurde von der HofstMll*- noch cinmai in Erinnerung gebracht, 'laß

man voraussetze, die Einrichtung der Bibliothek sei nach der raitget^'iltHi

Instruktion vorgenommen worden und daß beim Entlehnen der Bücher die

gegebenen Vorschriften befolgt und von den EustoUeu die vorgeschriebenea

Kataloge nach und nach angefertigt würden.

Professor de Luca, welchem man für die durch drei Jahre geführte

Aufsicht über die akademische Bibliothek loO tl. bewilligte, wurde isit

Verleihung des Titels eines k. k. Bates nach Innsbruck versetit

lyid die hiednrch erledigte Kustosstelle im weltlichen Fache mit Dekret der

Landeshauptmannschaft vom 27. November 1782 dem Juristen Professor

Job. Bemh. Fölsch provisorisch öbertragen.

Dr. med. Stephan Krall") in Linz hatte im Jahre 1766 den Jesuiten

seine Privatbibliothek mit der Bestimmung vermacht» . dieselbe zum

Affentlichen Qebrancho zu stellen. Da die Jesuiten diese Bedingung mchl

eingingen, so wurden die Bächer einstweilen bei den stftndischen Ver-

ordneten samt dem Verzeichnisse darüber hinterlegt, im Jahre 1782 aber

zufolge eines von der Landeshauptmannschaft unterm 21. Juli an des

Bibliotheks- Direktor Grafen v. Engel erlassenen Auftrages mit der

Öffentlichen Bibliothek vereinigt.

Die Bibliothek hatte bisher manche Auslair»'n verursacht und doch

war sie noch immer in keinem /.w»'ckiuill3igen Gebäude untergebracht, iu

>'j Nach (Jaisberger a. a. 0. S. 116 Krad).
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ibrem Innern nicht vollständig organisiert. Die Mittel des Landesförsten

reichten za den in allen Zweigen der StaatoTerwaltnng vorgenommenen

vielen Beformen nicht ans, das Finauwesen war noch nicht geordnet and

die I«andesluis8en hatten die vorhergegangenen Kriege erschöpft. Der erst

jüngst gestiftete Stndienfonds war zn schwach, um neben der Dotation

aach die Besoldung des Bibliothekspersonales zn tragen. Bei diesen

drückenden Umständen fiel der Blick des Kaisers anf das Stift Krems-
münster, welches wahrscheinlich nnter der zugedachten Gnade, dafi es

nicht angehoben werde, die Linzer Bibliothek flbemehmen nnd einen Teil

der znr Herhaltong derselben erforderlichen Kosten tragen sollte.

Über alleifaOdiste BntocUiefiang erflofi das Hofkanzleidekret vom

7. April 1783, Zahl 121 des Inhalts: „dafi Jenes, was von der ganzen

• Bibliothok vorhanden ist, dem Stifte Kremsmünster ohnciitgeltlich, jedoch

mit der übliegenlieit übergeben worde, damit selbes in einem seiner Häuser

zu Linz eine öffentliche Bibiiothek errichten und die dabei erforderliche

Custodibus und Schreibeni obliei^ende VenicLtungen entweder durch seine

oigenf Geistliche bestreiten oder aber auf eigene Kosten die dazu not-

wendigen Leute anstellen solle," Hie/u. nämlich zur Bestreitung des

Unterhalts machte sich das Stilt auf solange anheischig, als es sich der

Bewilligung zu erfreuen haben werde, ein Mitclied seines Konventes für

die Bibliothekarstelle und auch die Individuen für die Bibliutheksschreiber-

und Bibliotheksdienerstellen in Vorschlag bringen zu dürfen.

Uiemit erloschen bei der Bibliothek die Funktionen des Bibliotheks-

Direktora nnd der zwei Kastoden. Da die letzteren zwei, nämlich Professor

Himmelreich durch Tier Jahre und FOlsch durch zwei Jahre unentgeltUehe

Dienste geleistet hatten, so wurde ihnen infolge gutächüichen Berichtes der

Landeshauptmannschaft vom 20. Dezember 1782 eine Belohnung, und zwar

dem ersten 50, dem zweiten 25 Stuck Dukaten, aus dem Kameral-Studien*

fonds bewilligt.

Der BibliotheksBChreiber Berger und der Bibliotheksdiener Möller

wurden mit Belassung auf ihren Dienstesstellen vom Stifte Kremsmünster

in die Besoldung übernommen, welches nun seinen Konveiitual V. Wenzel

Grumich als Bibliothekar aufst4?llte und dem obigen D«'krete zufolge die

Bibliothek in sein Haus in die H e r r e n g a s s e ' verlegte.

Mit dem weiteren Hotkanzlfidekrete v<im 2. Juni 1783 wurde auch die

bereits erwähnte Dotati<ni per :J0O H. zum Bücherankaufe dem Stifte aus

dem Kameral-Studienfonds gegen jährliche Verrechnung und Beobachtung

") F. Grasiauer. Handboch S. 31.

") Heute Bischofiiol.
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der wegen Einsendong der diesftUigen BfichenrerzeichniBse besleheodti

bOcheten Vorschrift xogewiesen.'*)

Als das Stift Eremsrnfinster im Jahre 1784 dieses sein Hans in der

Herrengasse dem Beligionsfonds zur Residenz eines Bischofs, ml
zwar, wie ans dem Begienngsberichte vom 24. Febraar 1802, Zalü 2298,

hervorgeht, um den erhobenen Sehtonngspräs per 9240 II. nberlasea

maßte and nan wegen Unterbringung der Bibliothek in Terlegenheit w«.

warde darch 8t H. E. D. vom 20. April 1784 dem Stifte erOlliiet, daB

das dem aufgehobenen Eloster Banmgartenberg anf der Landstrade

gehörige Hans ztt Lesern Zwecke benfttzt nnd dem Stifte Ererosmfinster aaf

Abschlag seiner Forderant^en uberlassen werden kOune, welcher Antrag

von Seite des Stiftes auch aiiü^enommen wurde.

Die Übertragung der Bibliothek von d e r H e r r e n g a s s e

in das B a u iii g a r t c ii b o r g\s( lic Haus auf der Landstraße
war mit manchen Vorbereitungen, Schwierigkeiti-n und Y»'rzogerungen vf-r-

bunden. Dieses Gebäude mußte erst in Stand gesetzt werden, um das

Husaeum physicum und die Bibliothek samt Personal aufiiehmen zu können.*^)

In den später zur Bibliotbeksdienerwohnung bestimmten Räumen wohnt«>

noch der vormalige Banmgartenberg'sche Hausmeister, Bildhauer Tentl, den

das Verbleiben im Hause walirscheinlich auf Lebenszeit aasbedungen war.

Es wurde ihm daher das rückwärts beim Hausbrannen gelegene Stöckel als

Wohnung angewiesen. Kebstbei hatte Teatl za bentlsen das ebenerdige

Eapellenzunmer samt Kammer, das kleine Gftrtchen mit dem darin befind-

lichen, an der Haner gegen die Sapelle gestandenen Stftckel, welches ihn

znr Werkstatt diente, and eine groBe Hohlage im groSen Hofraome, worin

er seine Steine liegen hatte.*^

'«) Mit St. H. K. D. vom 5. Jftnner 1799, Z. 62, wurde d«r Bibliothek

ein Anteil an den Interessen der bei dem 1790 Torgenommenen Lizitando-V'crkauf

Tou Böchern eingegangenen Summe von 1660 fl. zugebilligt. F. Grassauer, Hand-

bach S. 183. — Am 21. März 1016 wurde die Dotation aui ÖOO Ii. erhöbt tmd

im Jahre 1826 auf 800 fl. Kmi«. festgelegt. Geisberger a. a. 0., 8. 115.

") P. Gras'auer, Handbach S. 178.

Vgl. Ii. Hittmair, Der Jotfefinische Klosterstann im Lande ob der Kno«

.Freibarg L 1907. S. 168 f.

Bildbeaer Teotl starb im Baamgartenberg'scben fiaoie am 9. Jaai

1886. Die von ihm beafitite Wohnaog warde seiner Terwitwetea Tochter, der

Fraa Hammerl, aoeh ein Vierteljahr belassen. Im GarteastOekel wurde Teotb

Vetter der Bildhanergeeelle Josef Konigshuber nach dem Tode Teotii aech

einige Zelt gegen einen mäßigen Zins behalten, dann aber wegen seines üh-

ordcntlichen Lebenswandels abgeschoben, worauf man das GartenstOckel nieder-

reißen ließ.
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Im B«imgartoiiberg*8elieii Bwm auf der Landstraße wohnte bei der

Übergabe desselben an das Stift Kremsmnnster auch der jubilierte stftdti-

sche Gt'genhändler Josef David Waller, der auf sein Zög-em mit Regierungs-

Dekret vom 14 Mai 1784, Zahl 4197/934, dfii Auftrag erliielt, die

Wohnung lu i Vermeidung unliebsamer Wege oluK weitei.^ zu räumen.

Nach solchf-n Vf-rzöL'-f'ninfrpn erfnlgt« Midlich die allerhöchste Ent-

Bchießung vom 80. April 1784 mit dem Auttrage, die Bibliothek und das

Museum physicnm sogleich iu das Baumgartenberg'sche Haus ordentlich

und schleimigst zn übertragent ohne aber hiedorch den öffentlichen Gebrauch

Damhaft zu beeinträchtigen.

Die Übertragung geschah auch deshalb noch im Früh*

Jahr 1784, damit die bischöfliche fiesidens so schnell als mOglich leer

wurde.

Die fi n a n z i e 1 1 e Seite der Transaktion des Baumgartenberg*schen

Btiftshanses an Kremsmfinster ist sieht genügend aufgehellt Nach den

Aofschreibungen des Bibliotheksbeamten L. Christibauer aus dem

Jahre 1855 betrogen die Forderungen des Stiftes Eremsmtlnster an

das anll^obene Kloster Banmgartenberg, beziehungsweise an den Reügions-

fonds an Kapitalien 61.000 fl. und an dafür bis zum Jahre 1787

rflekstftndigen Interessen 9880 il. 84 kr. Auf Ansuchen des Stiftes

um Rückzahlung sei am 14. September 1786 die Verordnung herabgelangt,

daB diese Forderungen, soweit sie ?om Fiskalamte ala liquid an-

erkannt würden, Tom Beligionsfonds zu leisten seien, der sie auch

wirklidi hl drei Teilzahlongen rom 6. Dezember 1786 (80.000 fl.), 25. Angnst

1787 (8000 fl.) nnd 9. Februar. 1789 (28.000 fl.) beglichen habe, woraus

hervorgehe, daß das Banmgartenberg'sche Stiftshaus geAviß nicht als Ersatz

für verlorene Kapitalion dt in Stifte Kremsmünster überwiesen worden sei

Hittmair hingegen sagt iu seinem Werke über den «Josetinischen

Klostersturui" S. 16B auf Grund der von ihm benützten Akten, beim Ab-
,

Schlüsse der Liquidierung übei die Schulden des Stiftes Baumgarienberg

im Winter 1785 sei von der Buchhalterei unter d» in 6. Dezember 1785

beantragt wurden, das Stift Kremsmüiister solle zugunsten des Religions-

fonds 39.000 fl. ohne Interessen, 15.000 tl /u drei Prozent, 20oO fl. zu

zwei Prozent liegen lassen ; 9000 fl. sei< u lür nicht liquid erkannt worden

und ebenso 1500 fl. für die Kremsmünsterer Gotteshäuser.

Danach hätten also die Forderungen des Stiftes Kremsmänster an

das Stift Baumgartenberg die Summe von 61.000 tl. noch überschritten;

ob sie tatsächlich beglichen wurden, ist aus der Darstellujig des genannten

Verfassers nicht zu ersehen. Es mnJB daher vorläufig an der mit einer

datierten Verordnung belegten Behauptung Ghristlbauers festgehalten werden;
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die Biditigkeit der Samme (61.000 fl.) wiid dturdi das Hofdekret rom

28. Joni 1802 bestätigt.

D i e von Banmg^artenberg aus obigen Kapitalien bis tum Jahre 1787

rückständigen Interessen per 9330 fl. 24 kr. sind den

Stifte K r p m s rn ü n s t 0 r, weil es deren Anmeldung bei der Liquid ations-

Kommissiun unterhissen hat oder vor/.üglich deshalb, weil sich aus den

damaligen Verhandlungen h<>ransst<»l]te, daß das Stift Kremsmünster dem

Stifte Baumgartenberg di<' Interfsscnschuld formlich nachgelassen hatt*-,

nach dt-ni vom Fiskalamte geschupft»n Liquidationsfikt-nntnisse durch den

Kcgierungscriaß vom 20. Jänner 178*J mit den Wort»'n a b c s p r u c Ii «.-n

wordon: „daß dif Intt^n-sscn, welche das Stift Kremsuiüiisler vi-u Bauin-

«rartf-nberg, da ••s noch bestanden, nicht gefordert und auch bei der

Liquidations-Kommission gar nicht angemeldet hat, der Beligiousfonds uicbi

habe schuldig werden können."

Daraus erhellt nun, daß Kremsmünster Iceine recht-

liche Forderung mehr hatto, sondern im Gegenteile nun Ter-

pflichtpt war, den Kaufschilling per 9000 fl. für das Banmgartenberg^sche

Haus stdbst zu entrichten. Es war auch bc/oichnenderweise der Zins per

410 fl , welchen der Studienfonds infolge Uotkammer-Dekrets Tom 1. Mai

1788, Zahl 855, för Unterbringung der Bibliothek tu leisten

hatte, demBeligionsfonds als Eigentflmer des Hauses nnd nicht

denn Stifte Kremsmnnster zugewiesen worden. Als nun das Stift an

die GewShr gesehrieben werden wollte and um Ausfertigung des Kauf-

kontraktes nachsuchte, wurde von Seite der Begiemng ?om 8. November

1801, Zahl 18268, einfach die Kanfechillingsquittnng über 9000 fl. ab-

gefordert und nach lange beznglich der Brlassung dieser Summe gepflogenen

Verhandlungen geruhte der Kaiser laut Hof-Dekret Tom 23. Juni 1302,

Zahl 22144, Begiernngsintimation vom 4. Juli 1802, Zahl 9988, «den

bittstellenden Stifte Kremsrailnster den Kaufs chi Hing per 9000 fl.

für das demselben im Jahre 1784 zur Übertragung der dessen Aufricht

anvertrauten Öffentlichen Bibliothek und des Musaei physici überlassene,

dem Religionsfonds gehörige Bauragartenl)erg< r Haus in Liiix gt-gt-n dom

a 1 1 •» rgn ftd i gst nachzusehen, daß dioses Haus .Irm Stifte Knius-

münster, jedoch nur nnt»'r d^^r B • d i ii g ii i > j g ii t ü m 1 i c h über-

lassen w«'rd»', daß die rifl.'iüliilii. Hiltüoth'-k und das Musiu-uin pliysicani

ganz w i i»ish<'r samt dein ]5il)Ii<itin'ksiH-rs(inaI unejitgeltlich b.-iialt'-n,

wie bishi i <ii' >tails alles besorget und die Steuern vom gedachten Stille

entricht't wcrd^'n."

.It't/.i t'ist ward da^ Stilt liflingungsweis»- Eigentümer und das Haus

am 9. August IS02 in der LanUtafel dem Stifte zugeschrieben aud das
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einzige, was bei dieser Verhandlang zu berAhren nnterlassen wurde, war,

daß TOD Seite der Regierung über den Zins, welchen der Studienfonds znm

Keligrionsfonds zahlen mußte, keine Erwähnung gemacht wurde, daher es

^'eschah, dali auch f- riierhin die 410 fl. E. Sch. von dem Studieut'onds

all den Beligioiisfonds jährlich abgeführt wurden, obwohl It-tzt^frer von

diesem Zeitpunkte an nicht mehr faktischer Eigentümer des Hauses war.

Den Zins vom Hauskeller des Bibliotheksgebäudes hatten die

erstoii Bibliothekare Wenzel Gminich und Lukas Fuchsjäger zu beziehen.

Seit 182(> wurde er vom jeweiliiren hiesigen Stiflshofmeister dem Stifte

Krfinsmünster verrechnet. Viele Jahre, bis nngeföhr 1826, war dieser

Keller an den vormaligen Besitzer des jetzigen Gasthauses «Zum Wein«

berg", Trazlmayr, anfiangs um 25 fl., dann nm 80 fl. Konventionsmönze

verpachtet.

Später hatte ihn Theodor Atzet, Besitzer des Adlerwirtshanses io der

unteren Badgasse in Pacht.

Zur Anfstellnng der ans den Klosterbibliotheken zahlreich

zagewachaenen Bücher wurde es im Jahre 1789 notwendig, teils die alten

Büeherkftsten zn erweitem, teils ganz neae anfertigen zn lassen,

wofür dem Tischlermeister Sehetdler jnn. in Linz 145 fl. 14 kr. Kmze. gezahlt

wurden. Femer benötigte man jetzt hftnfiger den Bnchbinder; nm
nun schneller nnd anch billiger bedient zn werden, bat der Bibliothekar

die Begierang nm die Bewilligung, zn derlei Arbeiten des Fntteralmacher

Matthias Urbanites verwenden zn dfirfen. Von der Landesstelle wurde

darauf unterm 27. Dezember 1790, Z. 14380, der Bescheid erteilt, daß

es zwar keinen Anstnnd habe, die zur Bibliothek gehörigen Bü-'her zur

Beförderung und Kr.>paruiiir .m Zeil und Kosten durch Urbanites

einbinden zu lassen und ihn nur für das Hnus und die Bibliothek zuui

Buchbinden so zu g-obranchen, wie es jedem Hausinhaher frei stehe,

jemanden zu Hausarbeiten y.u ir«'l'ra!ui!en und v.n Privatdieu.sten auf-

zunehmen; jedoch habe sich dersell».' aucli alhr iiltriireii, für das Haus

und die Bihliotli' k nicht gehörigen JJucliliindt rarheit« n zu enthalten und

sich kein<'r (ierer lititrk«'it auf Bui-hbindfrci oder auch des Bfichereiiiliiiulens

auÜer der Bil»iioih" k anznm.-iÖeu. Hierüber ergriffen die Linzer Buchbinder

den Kekurs, wurden aber mit dem Hofdekrete vom 14. Februar 1791 ab-

gewiesen.

Mit allerhöchster Entschließung vom 3. Februar und Hofkanzleidekret

vom 20. April 1792 ward dem Bildiotheksamte der Auftrag erteilt, daß

dem S tnd i e n k onsesse zur Besoldung seiner C -si liafte nnd Anfbe*

wahmng der Akten in der Öffentlichen Bibliothek anf Verlangen ein ange-

messener Platz einzurftnmen sei; daß fieroer dem Stndienkon sesse,
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damit dieser von dem Zustande der Bibliothek unterrichtet werde, d«r

Bibliothekar beigezogen und diesem die Besorgmif
des Beferates flberBibliothekssachen svgewieaen weidcs

solle* — Hiemit beginnt die Vereinigung des Studien kanilei-

dienstes mit jenem der Bibliothek; sie ergab sidi ans des

homogfiien Dienstleistungen von selbst. Die Bibliothek war ein Hilfsmittel

des Unterrichts, das Bibliotliei(spersonalc war daher in stetem V« rkt'hr»* mit

den Prof»^ssoren, und da iiuii der StudienkonseO auch sehie Sitzungen in

der Bibliothek hielt und dort s«'iiie Arheittii vpi richtete, war e8 wohl gar

natürlich, daf3 man hiebei auch den Bibliotheicsschreiber und Bibliothek^-

diener umsomohr in Anspruch nahm, als man si^ am nächsten bei d*;

Hand hiittc und der damalige Bibliuthnksdioiist f> l' in Pt-rsonale gestatt»-!. .

nebenbei den Studiondienst zu verrichten. In Berücksichtigung der stetr

geringen Besnldungcn, welch«* diese beiden Diener für den BibliMTheksdieri>'

vom Stifte Kremsmünster bezogen, wurde ihnen anfangs für die dem Studiers-

konsesse geleisteten Dienste wahrschidnlich öfters eine Bemuneration be-

willigt, dieselbe aber .später auf eine jährliche, fixe Bemnnerattou

gelegt

Durch die Verwendung des Bibliothoksschreibers und Bibliotheksdieoen

XU Dienstleistungen beim StudienweseUt sowie durch die schon früher ge-

schehene Übetgabe der Bibliothek selbst an das Stift Kremsmänster, wafd<r

dieser Anstatt der empfindlichste Nachteil gebracht. Binerseits wurden

hiedurcb die Kräfte des Uanipnlationspersonals zersplittert und konnten

nicht mehr, wie sonst» ungeschmälert der Bibliothek gewidmet werden,

andererseits aber waren diese Diener infolge ihrer rehi priTatrechtlichcfi

Stellung in die unangenehmste Lage versetzt.

Der erste Tom Stifte Kremsmfinster angestellt«

Bibliothekar war fdrdiese Stellung eigi ns besoldet; er

wohnte bei der Bibliothek und leistete bei den damaligen Arbeiten

dun h st'iue Einsieht ninl Tätigkeit sehr vi»des. Der zweite Biblir'th.'iix\

sein Nachfolger V. Ii u k a s Fuchsjäger, der neben der AufM.ht über

die Bibliothek aiuli du- Agentie des Stiftes besorgen mußte, wohnte

auch noih im Bibliniheksgebäiide und hatte den besten WilN-n für >lis

Wolii der Bil)li<>th»'k, geriet ab(!r oft i)einuhe in Verzweiflung, <laLi ihm lu

diesem Berufsgcsdiäftf so wenig Zeit erübrigte. Sein Nachfolger P. A ii t o ii

V i e Ii bä c k hätte wohl neben der Professur des Bibelstudiums des

neuen Bumles einige Zeit der Bibliothek schenken können, allein er in »chte

weder dort wohnen, noch auch Jiur dann und wann dort nachsehen. Er

besorgte als Vorstand der Bibliothek hlQÜ die Koirespondenx mit den

Behörden und den Bncherankauf mit wenig Bäcksicht auf Lehranstalteo
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und Leser, meist nach eigenen Idem'^. Die Erledigungen der jährlichen

Berichte wiederholten Öftere den Wunsch der Hofttelle, daß es mit der

Katalogisierung ein wenig schneller vorwärt» gehen möchte. Endlich

kam der Kegieraiigsauftrag vom 8. November 183i>, Z. 32768, daß der

Vorstand die M a ii n s k r i p t und Inkunabeln selbst beschreiben

soll»». l>it',s('S tut nun auch Viehbäck und schrieb sogar eigenhändig zwei

Katalog** die aber gänzlich mißlungen sind.

Der B i b 1 i 0 t h e k s 8 (• h r ei b t' r war durch die ihm vom Siudien-

wesen zufallenden, sowie durch die laufenden Geschält»' b«'i der Bibliothek,

iifimlich Bedienung dfr Leser in und außer der Bibliothek, Fülnung der

Tnv»Mitarif*n und Lesejournale. Einstellung der geleseiipn und Aufstellung

der neuen Bücher, Abfassung der jährlichen Rechnungsausweise, Fort-

setzung der Kataloge etc. in den gewöhnlichen Amtsstunden hinlänglicii

beschäftigt. Em Autrag, man m5ge ihn zur schnelleren Anfertigung der

Kataloge auch in den anßeramtliclion Stunden verwenden und ihm hiefär

von Seite des Stiftes oder Studienfonds eine angemessene Entschädigung

zubilligen, wurde entsclüeden zurückgewiesen. Der Bibliotheksdiener

ließ sich neben seinem Stndiendienste auch xn Dienstleistungen für das

SÜftshans, bei Froftssoren und auch wohl Privaten se verwenden, dafi er

den Tag über höchstens zwei Stunden im Lesezimmer zubrachte, und zwar

mehr um da ein wenig auszuruhen, als um etwas zu arbeiten. Die Folg«

davon war, dafi bei der Bibliothek noch lange die meisten Kataloge fehlten

und da6 Bficher und Bächerstellen von zirka 1835 bis in die Fünfziger-

Jahre dem Staube und den Wfirmem preisgegeben waren.

Im Jahre 1805 wollte man das Bibliotheksgebftude gleich jedem

andern Hanse mit feindlichem IC 1 1 i t ft r bequartieren. Der Bibliothekar

Fnclisjäger überreichte, um dies zu verhindern, am 12. November des-

selben Jahres ein Gesuch an die zusammengesetzte k. k. Landes-Kommission

mit den Bemerkungen:

a) Das dem Stifte Kremsmünster in der Altstadt gehörige Haus Nr. 75

trage ohnehin Quartier.

b) Im Hause Nr. 792 auf der Laiid>ti aiie sei im ersten Stocke die

Bibliothek, im zweiten das Mu^^ueulIl physicum untergebracht, welchen

Anstalten hdclit ein Schaden erwachsen künnte.

c) Das Stift beziehe für die Unterbringung dieser dem «iffiiitluhen

Wohle dienenden Anstalten keinen Zins, sondern bestreite viehnehr

noch <lie Auslagen auf die Besoldung des Bibliotheks-Fersonals, das

Holz, die Uaosreparatareu und Steaem.

Nach den AuftdchnuDgen Chriitlbaaeif.

>*j Beute ttoeh vorbanden.
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Der noch am selben Tage erlassene Bescheid sprach eine not mifiig»

Beqnartierong des Bibliofhehsgeb&ades nnd den Anftrag an den Bibliothekar

ans, das ZiDiner des Hansmeisters zn ebener Brde mr Einqnartierang bor-

rageben, den Hausmeister aber irgendwo in den zwei Stocken nntencnbrinfen.

Mit Hnfdokn't vom 23. Juli 1807, Zahl 13fi9R. ward anbe^n.

da(3 tii<' Vorsteher und Kustodon dt-r riiivtTsitäts- und Lyzf^albibliothfk'*!:

gleich den Studien-Direktoren und Protessfu einen A m t s e i d nh](-^^v.

sollton. P. Lukas Fuchsjäger erhielt also von der Regierung den AuÜnir

vom 30. August d^sst-lben Jahres, Zahl 11610, am 7. Sept«.»mb*r cni

%9 Uhr bei dieser Landesstelle zur hOchstanbefohlenen Beeidigoog lo

erscheinen.

Bei der f r a n 7 ö si 8 c h en Invasion im Jahre 1809 kam anoh

die r«fTentliche Bibliothek nicht ganz ohne Schaden davon. Der fran/.'^-Mh-

Intendant dos Mühlviertels, M<»iisi<ur Moussaye, entlehnt«» wähnend

seines Anfenthaltes in Linz ans der Bibliothek nachfolgende Bächer:

Horaann'scher Atlas von beilftnflg 100 Karten 20 fl.

Die d'AnviTschen Landkarten zn der alten nnd mittlereB

Erdbeschreibung, 10 bis 12 Stficke, jedes Blatt 80 kr.» 5 fl.

Die Beschreibung derselben in zwei schönen Franzbinden 7 fl. 12 kr

Piatonis opera omnia graeca et latina. Marsilio Ficino interprete.

Lngduni 1588, Mo, 1 voL 18 fl.

Les mille et nne nnit. Contes arabes. Tradnits en francets

par Hr. Galland a Paris 1726, 7 fl.

Alighieri di Dante divina comedia. Firenz., 1589.

Hit Anfang Dezember desselben Jahres reiste Uonssaye nnveilioflt

on hier nadi Italien ab, ohne die Bficher znrnckgestellt zn haben. Infolge

der vom Bibliothekar nnterm 10. Dezember gemachten Anzeige nnd der

weiteren Schritte der Regierung schrieb Monssaye, bei seiner Abreise d«i

Befehl wegen Rückstellung der Bücher hinterlassen zu haben ; w» nn er

aber nicht ausgeführt wordon sei, so erkläre er sich hereit. den Schaden

zu ersetzen. Da nun in Liii/, bei einer Suche an dem bezeichneten Ortt^

einige dieser Worke aufgefunden wurden, ward auf jeden Schadenersat?

ver/irlitet und dem Bibliothekar bewilligt, das Fehlende durch Ankauf

wiedir /u »rL'Snzen. In diesem Jahre wurden eitiem OberlHutnant der

württemberg.s( heil Truppen für die bei der Bibliothek aufgestellte Souve Garde

72 fl bezahlt und verrcthiiot.

Laut Kegierungserledigung vom 18. Dezember 1S23, Z. 2791 Ti, ward

der in diesem Jahre gestellte Antrag, die Normalschule im Bihlio-

theksgebäude unterzubringen und die Bibliothek in ein anderes Lokale

zn verlegen, hohen Ortes nicht genehmigL .
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Seit dem Jahre 1784, wo das Bibliotbeksgebftiide an das Stift

SremsmOnster znrUnterbringiing der OCfentUchen Bibliothek und des Masaeom'

phydcam übergegangen war, wurden von diesem , Stifte jährlich die an der

Dachnog nnd dem Hanerwerke nötigen Aosbessenmgen besorgt; doch worde

das Hans nie ganz abgepatzt nnd bekam nach nnd nach ein ddsteres

Aassehen. Da es, sonst schOn nnd solid gebaut, einem Öffentlichen Institute

diente, so ließ es die Landesregierang durch die k. k. Landes-Baudirektion

untersuchen und dann im Jahre 1840 abputzen, sowie auch die sonstigen

als nOtig erhobenen ReparatiinMi vorntOinipn. Die an den Fenstern des

ersten Stockwerkes angebracht gewesenen eisernen Korbe wurden abge-

nommen und dem Stifte Kremsmünster gegen Herstellung einer scliMnen.

auf die Bibliothek liezüglichen Aufschrift auf der gegen die Landstraße

befindlichen Seite des Hauses, filjer dem E i n g a n g s t o r e, iiierlassen,

dafür aber zur ebenen Eni»- und in den beiden Stockwerken ganz neue

W i n t e r f e n s t e r hergestellt. Einige Türen wurden neu angebracht, andere

samt den Schlössern ausgebessert. Im großen Zimmer der Bibliotheksdiener-

wohnung, in den an die Küche stoßenden zwei Zimmern des Bibliotheks-

schreibers und im Vorlesezimmer des physikalischen Museums wurden neue

Fuliböden gelegt; die besseren alten Läden von den alten Fafiböden

wurden ausgesucht, rein abgehobelt und mit denselben die anderen zwei

Zimmer in der Wohnung des Bibliotiieksschreibers belegt, wo auch im

großen Zimmer ein neuer tOnener Ofen gesetzt nnd in der Küche das aus

großen Quadratsteinen bestehende und an vielen Stellen schadhaft gewesene

Pflaster weggerissen und durch einen Ziegelestrich ersetzt wurde. Das sAmt-

liehe Hauerwerk des Hauses wurde da, wo es AbbrOckelungen gab, wieder

gehörig angeworfen, abgerieben, geweifit^ gefiirbelt. Erst in diesem Jahre

wurde das noch immer an dem Hause, über dem Haupttore an der Land-

strafie, befestigt gowesene marmorne Wappen des ehemaligen
Stiftes Baumgartenberg mit der Jahreszahl 1679 abgenommen

und im gewölbten Säulengange des ersten Stockwerkes hinterlegte^) Aue

dem Erlöse der im ersten Stocke abgenommenen eisernen FensterkOrbs
sollte Tom Stifte fireilich wohl ein die Bibliothek bezeichnendes Schild mit

goldenen Lettern hergestellt werden. In einigen Jahren darauf erhielt dann

das Bibliotheksgebäude zwar keine goldene, aber eine lesbare Aufschrift.

Die Kosten der Baureparaturen, welche lizitando Tergeben wurden

und bis Mitte November 1840 l)eendigt sein maßten, zerfielen in drei

Abteilangen

:

Wurde im Jahre 1870 dem Mueam Franciico-Carolinam geschenkt und

dabin äbertragen.
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a) BaakosteD, betreffend das Stift Eramsmänster mit . 285 fl. 82 Ir.

h) , den Stndienfoods mit . . • 782 . 25 ,

r) , „ den Religionsfonds mit . . 559 » 58 ,

zasammen iii Konventioiismoiize . 1577 Ü. 55 kr.

Dem Stifte Kremsmfiaster, welches ohnehin eine wertvolle und große

BftcbersammloBg bealtzt nnd heranh alten hat, mofiten die ffir eine öffentlich«

Bibliothek znLinz anferlegtenLasten^ ') allerdings beschwerlich nndonaogeii^

sein. Lange dachte das Stift daran, bei schicklicher Gelegenheit sich dieser

mit bedeutenden Unkosten verbundenen Obliegenheiten wieder tu entledigen.

Schon Abt Josef Altwirth (1824—1840) soll sehr eifng daran ge-

arbeitet, anf den Wink einer hochgestellten Person aber, dafi daraus dem

Stifte in anderer Beziehung ein großer Nachteil erwachsen würde, den

Gegenstand wieder haben fallen lassen. Nach den Vorgängen des Jahres

1848, wo in der Monarchie so vieles Alte un^gesturzt nnd neu organisiert

wnrde, glaubte Abt Thomas Mittendorfer (1840-1860) auch

bezüglich der Bibliothek in Linz eine -zeitgemäße Änderoiig erwirken zu

können und überreichte an das Ministerium für Knltns und Unterricht in

Wien Knde Stptoiuber 1850 nachfolgendes Gesuch:

Hobes k. k. Ministerinml
Das Stift KiemsmflDster ward« bisher TSfplUchtet, die Bibliothek und das

physikalische Kabinett der Linzer Lehranstalten unterxabringen und an betreaea.

Die VerpfliclituDg rohte auf Iteitier rechten Basis, sondern floß nur ans eioem

Machtgebote der Willkür und diese wieder aus deu (irnudafttten eines non hioweg-

geräumten partikulären Osterreichischen Kircbenrecbtes.

£a wurde nämlich dem Stifte, das ohnehin ao ausgedehnte LehranstsMsa

aatcrhielt^ durch Regierangsintimatioa vom 2. Mai 1788 bskanntgegebea, da8 der

B Lins Torbaadeae Bttehervorrat des Stiftes Kremsmttasler unentgeitHch,
aber mit der Obliegenheit übergeben werde, in einem aeioer swet Häaser in Lina

eine öffentliche Bibliothek zu errichten und dabei seine Geistlichen oder andere

taugliche Personen anzastellen. Als im selben Jahre das SchloBgebäude daselbst

eine andere Bestimmung erhielt, wurde dem Stifte auch iiocli aafjfebürdet, das

früher dort aufgestellte physikalische Kabinett ebenfalls zu ubernehmen snd

«atersabriugtiu.

IKese CtowaltmaBregeln entsprangen ans der damals hecrseheadea Ansieht,

alles Klostergnt sei Staatsgut aad als solches wiUkflrlleh disponibel, weshalb es

SU Bildungs- und jeglichsn anderen Zwecken verwendet werden könne. So geschah

es, d:iQ Abt Erenbert nur ^aus Gnaden" im eigenen Stiftshausc in der Altstadt

eine Wohnung; gegen einen jährlichen Zins von 250 fl. erhielt.

Kaum waren beide Sammlangen in das Stiftshaus in der Ynretadt uber-

tragen, befahl die Regierung mit Dekret vom 30. April 17Ö4, da^ üaus mäsa«

") Mit St. H. K. D. vom 20. Jan. 1827 war dem Stifte auch die Beheisuag
aufgebflrdet worden. F. arassaner, Handbuch» 8. 225.
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in drei Woeben gariomt smo, wml selbes Se. tfajettit für d«D Bisebof nnd die

Domherren bestimmt hätten. Als durch diesen Befehl dti StiTt in die iwpste

Klemme kam. machte ihm die i.'egicrnng den Antrag, es solle das Stift das

Baumgartenbergisclie Haus kaufen. Der Abt ließ sich in jt^!)»T vt rzweifiungsvollen

Lage alle- i^otallen und mußte sicii daher heqnejnen, jenes Haus durch Verziclit-

leistung aul rückständige Interessen per 92'6\) ü. 24 kr. nur zu dem Zwecke zu

aberDebmeo, nni darin Bibliotbek und Kabinett nntennbriogen. DieTrsnsferiemnga-

kosten na0te er wieder allein tragen nnd snm Lobne dafftr etbielter ein böbnendes

Belobnngadekret : ferner wurde angeordnet, daß der vom Stttdienfonds fttr die

UiiterbrioguDg der Bibliuthek und des physikalischen Museums in lablende Miet*

7ins per 410 fl. nicht au das Stift als Eigentümer des Hauses, sondern an den

Kciigionsfonds trezaSlt werden sollte. Das Stift bezog also bis zur Stunde für

die bämtliclien Lukalitateo dieses Hauses mit alleiniger Ausnabiue des Kellers

und Gartenhauses keinen Kreuzer, maßte dagegen die Grnnd- samt Kommunal-

Steuer besablen nnd die Reparaturen allein bestreiten. Erst seit 12 Jabren kon-

kurriert der 8tndienfonds bei grOfieren Reparaturen mit dem Stifte, das allein alle

übrii;en Auslagen tragen muß, die sich seit fast 70 Jiihren auf mebr als 50.000 fi.

telaufi'n, ungeaclitet der jeweilige Bibliothekar bisher nicht eigens angestellt

und besoldet war. sondern nebenher einem andoren Amte vorstand und utii,'oachtet

der als Kaufscliilliug ül»eiIa>btMn'n luteres.-cii per {i?,oO fl. 24 kr. In Hinsuht auf

die großen, bisher rücksichtlich dieses Hauat!» getragenen Laoten, auf den Maugel

an Priestern» sumal das Ober- und Untergymnasiom ein größeres Labrperaontl

erfordert, der gegenwirlige Bibliotbekar Viebbftck hoehbejabrt und bedenklicb

krank nnd der Linzer Stiftshofineister mit Gescbftften sa tobr überbftnft ist»

somit ein eigener Bibliothekar angestellt werden müßte, in Bilcksicht auf den

Umstand, daß die^e Stelle einer der \iort ruiirestpllteti Professuren gegen eine

i:eringe Heinuncratiu;. um lieher iihiTuehiiien dürfte, als ihm eine aus zwei

Zimmern bestehende Wohnung eingeräumt werden konnte und in Anbetracht auf

die gewiß ungerechte Art und Weise, mit der dem Stifte diese Last aufgebürdet

nnd es tum Ankaufe des Banrogartenberger Uanses geswnngen wurde, nnd bei

dem Hanpinmstande, dsß das Stift dnrcb die Aufhebung des üutertlnigkeits-

'

verhftltuisses der Zehente die Hälfte seines Einkommens verluien hat, ans allen

diesen Gründen glaubt das Stift die untertänigste und gewiß billigste Bitte
stellen zu dürfen, daß diese Last für immer dem Stifte abge-
nommen, d i e B e s u r i: u n g d e r B i b 1 i o t h e k dem s e I i r reichen
Studienfonds zugewiebeu werde. Das Stift Krcnisniunster hat gewiß

stets mit größter Bereitwilligkeit sehr ansehnliche Opfer tum Besten des Staates

nnd der Kirche dargebracht und wilrde auch jetzt diese Bitte nicht stellen, wenn
es nicht durch die Ermngenschaften des Jahres 1848 und dadurch Tsrftnderte

Finanzlage notgedrungen wäre.

Wird diese Bitte genehmigt, so überläßt das Stift
dem A r a r dieses s c ii ö n e. t: t* r ii u m i ^' e, zwei Stock hohe Haus
zur freien Yerfiiguuu, ohne dafür eine Entschädigung zu
fordern, nnd es wird bloß der dabei befindliche Ciatten samt (iartenhaus und

Bimmen als Eigentum des Stiftes reserriert.

K r e m s m ü n s t e r, am 12. September 1850.
Thomas m. p.,

Abt.
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Diesfü V' m k. k. Ministeriom an die Linzer Statthalfcerei znr fic>

holung ti*'r iiötii,'. ii Erhebungen übersandte Gesuch wurde mit Indonit*

Aoftrag^ Mm. 7. November 1850, Z. 542/Sch., zuerst der k. k. ProvinzUl-

Staatebachlialtung zugestellt, welche ans den dortigen and den im ArIut«

der k. k. Statthalterei anffindbaren Yorakten eine Oarstellnog d«T

Geschichte der Linzer akademischen Bibliothek nnter besonderer Be>

racksichtignng der in dem Gesuche des Abtes von Eremsmünster voRoe-

lieh henrorgehobf'nen Gesichtspunkte zn gewinnen suchte nnd nnter Bofb-

haltangszahl 10564/837 de anno 1850 am 2. Februar 1851 an <lk
|

k. k. Statthalterei einen Bericht erstattete.

Darin li«'iUl min iiiirli Ai;luiiruny lUr hi>t"nM ||.n Momente:

„Auf dieaen .Sucbvtiliait nun gründeu sich die Veiptiiclitungen und d-«

bis tum heutigen Tagf ]t,'l*'ichgeblieh*>ne Ver'näitüi^ de» Stiftes KremsruüD>T?r

zur hiesigen akadenubcheu Bibliutbeii. und wenn mau hier Anlaß tummt, dem

aaliegenden Indorsst-Attfliage sofolge die in dem inliegenden Gesttche des de^

maltgen Abtes Yortfiglieh berfihrten Gesichtspunkte sn wardigen oder aar vit
|

der ans den beseichaeten imtlichen Akten gesdiOpften Darstelloog sn vergleiikcB.

so maß nian offen gestehen, daß die schweren aad gravierenden AnkUgen it»

Herrn Abtes gegen die damalit,'*- Eepierting und dpren Malire^jel nicht rar nifn:

begründet, sondern auch doj Sachlage nach nicht gatiz getreu aiud ; denn ni:t

kurzen Worten reduziert »ich die ganze Beschwerde gegen die Regieruog tu

anf den Erlaß rotn 7. April 1783, wodurch die Obsorge äber die Bibliothek des

Stift« io einem seiner Hftaser anfertrant warde, was in Kutgegenhalten sa der

allerhSehsten Gnade, wodardi der Fortbestand dies« Stiftes gesichert vsr,

wthrend so fiele andere ähnliche In*titnte ans politischen Grflnden aufg^hobru

waren, nn i im KniKegenbahe zu den reichen Verniöi;<>n?qnelleii äi'^sr» be-

deutendsten aller KlOüter nur eine geringe Anforderung war. J.rie rat>«acli«n

aber, die man hieiuit hierorts nachgewiesen, nämlich, daß da- Hnn< in

lieirengassL' um den Schätzungswert au den Religionafonds verkau:t. a ie ii4aijefl

Schulden des Stifies Baunngartenberg vom Religionsfonds bar getilgt aod eodlkk

das Banmgarteubergerscbe Haus mit Nachsicht des Kaul^cbilliogs, abo gaas

unentgeltlicb, snm Eigentnme fibergeben wurde, erwftbnt das inliegende Gesnck

mit keinem Worte und klagt nur fortwährend über die auf drm EigentuM

ruhenden Verhiiidiichkeiten, lereu Leistung als ein den Wissenschaften nnd d^r

Provinz geweiiites Opler dem M-ahen Stifte nur zum Verdienste gereichen kann.

Ali im Jahre 1821 das Stift den Zins ptr 410 ijulden oder 164 <i jUm

Konventi<nis(-Mnnzf. welchen d»fr Sludientonda dem lieligionsfouds zu Itisien iuite.

lür sich in Anspruch uehmeu wollte, teilte die Studienhofkomniission ToUkonurta

die üben ausgebprocbeueo Ansichten und sprach dies deutlich in dem Stsdi«»-

hofkemmissions- Dekrete ddo. 18. Jftuner 1826, Zahl 177, ltegierungs*Inttmaiie»

dd«. 8. Februar 1826. Zahl 2212, durch den abweislichen nnd motivierten Besdisti

aus, wobei nur auflailend bleibt, daü bei den damaligen VerhaniluOijcn *oo

keiner nehüril»' der Antia^' gestellt wnt ie, don St;idienfonds von der Ziusj^tiioht

ganz zu piitii.'ijcu, da der Zins ebeu'-o wcMiig wie dem Stifte Kremsmünsler inch

nicht dem iieligionstunds gcbuhile, der, wie Itcreita erwähnt wurde, Tom J«i«w
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1S02 an nicht mehr Eigentümer des besprochenen Haasei war. Vom Jahie 1838

an bestreitet der ."^tudieiifonds alle Baalicbkeiteu. die ihn gleichsant als Mieter

treffen, während Kretnsuninster jene BauHchk« iten zahlt, die dasselbe als Eigen-

tümer des erwähnten liaumgattenbeigeriiauües treffen.

Wm endlich den ScblnOMitng des PrUaten^ Ton Kramanttarter betrifft,

fcegen Äboabne dieser Verbindlicbkeiten dem Ärart aoll wobl bcifien dem
Stadientonde» das Bannigartenbergerhaos aar freien TerfBgDSg in atelten, ao

glaubt man, obwuhl die Badiagnisse nnd Kimichtungen bei allenfalisiger Über-

nahme eigene Verhandlungen notwendig machen würden, doch vor allem diesen

Antrag auf das wärmst»- befürworten zu niiissen. Der Stndionfon is würde dadurch

Eigentümer eines schönen, solid gebauten zweistöckigen Hauses auf der Land-

straße, was bei seiner günstigen Lage und dem dennaligen H&aserpreise immer

einen aebr bedentenden Wert hatwnd ebenso dem Zweeke des Fonds und der Wissen-

achaft entsprechen würde. Die Lasten, welche dadurch dem Fonda anwachsen

würden und hier nur beiläufig beröhit werden kOnnen, nämlich die Remuneration

für einen Bibliothekar, der pej^en diese und eine Wolinung aus Liebe som
Zwecke di'> Obsorge übernähme und sirh tiiiden ließe : ftriier die Besoldung

des !!i})]ii)ih!.k.-schreibera. die Steuern und Baulichkeiten, .^ind )ür die der«

maitgtrii Fondskrülte nicht vuu zu tiuher Bedeutung, noch in Würdigung der

KrlaogoQg einer so schonen Realitftt nnd der dadurch ermöglichten FSrderang

der wissenschaftlichen Zwecke Qberhaapt von grofiem Belange nnd mindern sich

schon durch Einstellung des bereits erwähnten Zinses anm Religionsfoody,

welche schon für das Jahr 1851, ob di l t . rnahme der Bibliothek durch den

Fonds zustande kommt oder nicht, veranlaßt werden dürfte, weil <lie I.eistnngs-

ptüclit des tStudienfonds zum Reiigionnfonds durchaus nicht rechtltch zu be-

gründen ist. Da hiedurch auch liem Stifte Kremsmüniiter, wie es sich ausdruckt

cnerschwingliche Lasten abgenomtnen würden, so vereinen aich hier mehrere

Zwecke und man kann nur nochmals wiedarholen, daB Tor allem aiMeren dem
Fonds das Bigentnm dea Hauses gesichert würde nnd dann aogleieh die

weiteren VerhandiuDgen über die Übernahme, Einrichtung und Besorgung der

Bibliothek eingeleitet werden dürften.

Linz, am 1. Februar 185 1."*

Die Landesschulbehdrde gab das Stück sofort unter Nr. 227 am
21. Mai 1851 an die k. k. Baudirektion zur Amtshandlung nnd erließ

gleichzeitig an den Bibliotheksvorstand das nachfolgende Schreiben:

Nr. 227.

Euer Hocbwarden!
In einer an das hohe Mitiisterinm für Kultus und Unterricht gestellten

Ein^'abe biinsrt ihis Stiit Kremsmiinster den Antrag, dem Stndienfonds das

Btiltijche, vormals Kloster Baumgartetib»^rg'sche Gebäude zu Linz gegen Über-

nahme der darin untergebrachten OÜentlichen Bibliothek und der damit für da»

Stift verbundenen Lasten zu überlassen.

Um deo Wert dieses Antrages genau wflrdigen an können, iat ea not-

wendig, die GiOße und Aasdehnung sowie den Baustand des Gebftudea genau

SU kennen.

Die k. k. Baudirektion wird daher eingeladen, ehestens einen Gruudphin

nebst dem Frofilaofriß dieses Geb&ndes aufnehmen xn lassen und denselben mit

0»
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einer nibeiM BeMfareibaof des Hasset oad seiBes Bustaa^rt laUifa w-

xaiegen.

Hi«vofi werden Kuer Uocuwurues zi; uem Zwecke in K^iauxi fniSi.

damit ätm ta fiatam Zwaeia Abcaardaetaa dar k. lu Basiinektiaa die Utai^

titen d«a Gabiodaa tagiagif fenaeht werden.

K. k. Laadcaaebalbehftrda Uns, aai 2t. Mai 18S1.

I>cr Ctitliillw

Baeh.^

Die k. k. Bandirektion eipediarU ihre Eriiebmup« usw Kr. SIS*

am 16. Juni 1851 an die k. k. LandesscbolbehMe znrfick.

Xacb diesen alUeitig eingelangten Erhebungen war nim n «rwutta.

dafi auch von der LandesscholbehOrde der Einbegleitimgs-Befkht biU

rerfafit und mit sämtlichen Akten dem Ministerium zor definitinfl EV^

8cb«'idoDg werde vorgelegt werden. Als aber das Jahr 1851 seioea Eni-

nahte, ohn«- daö otwas weiteres geschehen war, überreichte der dsnali?^

Bil'1ioth»A'sscliP'ib'-r L. Chri.^tlbauer d«'ni Statthalter Fri-int-rfii v. Bich

ha» h perbOnlicLer Kückbprache fulgt-ndes Pronieiuvria :

Kare Exzallensl

Die hiesige, bisher dem Stifte Kremsimin^ter anvertraat<f öffentiiii^

Bibliothek ist eine Anstalt, welche, wenn sie dem beabsichtigten Zwecke «t

»preciien soll, einer dringenden Organisierung bedarf. Der Abt vorn Stifte ILrenn-

niürister hat in die.-er Ki< iiiung bereits nngelahr Ende Sept*fniber IröO ei-

(jeftach an ^ai> huhe k. k. Ministerium mit dem Antrage uuerreicbt, die hiesig«

Bibliathek samt dam Gebinde und den darauf baftaaden Laaten aa dea t L

Stadieafonda vaeutgeltlicfa an ttbertragea. Von hoben Miaistariom wazde dtcta

Getoeh aa die hiesige hohe k. k. LaodesschulbehOrtie aar Erbebaog vad Beiki^

aratattnng über die näheren Verhältnisse herabgegeben. Auf Veranlassung di^er

hohen Behörde Nr. 1174 gab am 2. Februar 1851 die k. k. ProTiniial-Stjat -

buchhaltnng ihre AuUfrung die liohe k. k. Stattbalterei ab. Auf die wertere,

am 21. Mai lä51, Zahl 227, erlassene Aufforderang der hohen k. k. I.AB<i«'

BcbalbehOrde ertUtteta aab Kr. 2157 am 16. Joni 1851 die hiesige k. k. Bai*

direktioa die abverlangten Erbebnagen. Seit 16. Jani 1851 aind tob der bi<ii|(*

bobau k. k. LaadaasobnlbahSrda weder weitere Erbebnagen gepfiogao, aoeh asch

iit der Bericht an das hohe k. k. Ministeriain erstattet worden.

Ich bin bei der iiitsigen öiTentlichen Bibliothek wohl nur als Schreiber

angestellt, hahf a! er da der Herr V(/rstand Norbert Mittennayr außer «lern

Bibliothektjgebaii ie woliut und größtenteils mit der Ac^Miti'^ für das Stiü

Krem&münster bescbutligt, der 74jabrige Bibliotiieksdieuer Philipp >iieorid

aber bereits gans diaastnnttbig ist, die mit der Bibliothek Tarbnndfati \

Bienstleistongen beiaahe allein zu besorgen. Ich bediene goganwirtig die is

nad anSer der Bibliothek Lesenden, führe die Anfaicht fibar das LisesiaffM'

nnd die Bttehereüle, habe die eingelegten Kautionen iu Verwabraog und Ver-

rechnnrg, föhrp das LespjnnrtKil und die Iiiveiitarien über die eingekauften and

gebundenen Bucher, arbeite au der teiiweisen Anfertigung der hohen Ort«
|
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aubefobleoeu neuen Kataloge und verfasse und kopiere die JahresrecbouDg über

4i« Y«nr0n4«te Bibliotheki-Dotttion. Alt Stndl«ii*£n»l{st hab« ich iftr da»

thcologitdi« und Gymnaual-Direktorat 8ebreibgMcb&ft« n besorgen. Fttr »lle

dies« Di«nstl«i«taDgeo bmieb« ich blo0 Tom Stifte Kremsoifliitter eine j&hrliebe

Besoldung von 126 II. 24 kr. Ktidz. mit der freien Wobnur.g nnd aus dem k. k.

Studienfoiids eine fixe Remuneration per jälirl. 120 fl. Kviiiz. Da ich, um den

auf ));ibeiideii Dienstespüichten zu entsprechen, alle meine freien Stunden opfern

muß und auf keinen Nebenverdienst reebnen kann, so war bei den gerinirea

Subsistenzmittelü meine Lage tod jeher eine sehr mißliche. .Dieselbe ist aber

durch die leit den l«tst«n Tier Jahren lo hoeh gestiegenen Preise der nnent-

behrliebsten Lebensbedflrfnisae beinahe eine TertweiflangsTolle geworden» feh

habe Grund zu erwarten, daß das liohe k. k. Ministerinm die Ubemabme der hiesigen

Bibliothek, als einer mit dem Öffentlichen Unterrichte so enge Terzweigten

öffentlichen Anstalt, auf den k. k ^^tQdienfonds aussprechen werde nnd daß ich

bei den weiteren Veriiandlungen dann wie ordentlicii beeidet so auch auge-

messen werde besoldet werden. Daher wage ich ao Euer Exzellenz die unter-

tiaigste Bitte an die gnädige Veranlassang» dafi Toa der hiesigen hohen k. k.

LandesschnlbehOrde in dieser Angel^nbeit die erforderlichen SchlnOerbebangen

Torgenomraen und der bezflgliche Bericht an das hohe k. k. Ministerinm in

Wien baldmöglichst abgegeben werde. L. Christlbaner.

Der Statthalter muß diese Bitte gewürdigt und den G^Dstand

betrieben haben, denn bald darauf wnrde Ton der Landesschnlbebörde der

umfangreiche nnd gröndliche Schlnfibericht bearbeitet nnd der ganze Akt

in den ersten Tagen des Febraars 1852 an das Ministerinm eingesendet.

Der Schinfibericht lautet so:

1174/Seh.

Hohes k. k. Ministeriuni für Kultus und Unterricht!
In dem mit hohem Bescheide vom 3. Oktober 1850. Zahl 8242, am Begnt-

acbtung lierabgelangten, hierneben sub A wieder beiliegenden Gesuche vom
12. September j. J. bittet das Stift Kremsmünster, welches im Jahre 1763 durch

eine sUerh. Anordnung Terpfliehtet worden war, die damals im kaiaertiehen

Sdiiqste in Lins nebst dem phj^kaliseben Museum sehlecht untergebrachte

Oftent! :< ! p Bibliothek in eines seiner Häuser zu Linz auf- und in seine Obsorge

zu überiieinnen. das heißt, die Kustmieti und Schreiber aut seine Kosten beizu-

stelleu, um Befreinn^' von iiieser N'erptticbtung und bietet dagegen der lioiion

Staatsverwaltung das Huus, wuriu Bibliothek und Museum sich betiuden, jedoch

ohne den dabei befindlichen Garten von 590 Qaadratklafter zum ToUen

Eigentum an.

Die Grfinde, worauf daa Stift sjine Bitte stfltat und welche größtenteils

eescbichtliche, in die ad ministiatireu, die Verbältnisse der KlOster betreffenden

Vorgänge der Aclitzigerjahre des vorigen Jahrhunderts greifende sind, machten

im Vereine mit dem gestellten Antrage es ni»twendiL', 'lie hierländisclie Staats-

bucliiialtuiig über jene Ereignisse und fll>er <len Wert des Anerbietens zu ver-

nehmen und in letzterer Beziehung lnernucii uuoh die Landes-Baudirektiun zur

Verfassung eines Grand- und Profil-Planes des Bibliotheksgebäades nnd zur
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besclireibeiKu n Daibteliuti^ dta Haukes uud der Bestandteile sowie des bas-

btaudes desselben aufzufoidern.

Di« Attfierong der Stafttsbadihaltang wird hier sab B, jene der i t

Bandiraktion tarnt den erwähnten Plinen nnter C ergebenst flberreicht. fiici

Teili die Schwierigkeit, die anf die fraglicheD Vorginge besliglicheD

loogen in dem ArchiTe der früheren Liodes-Regterang, wo wirklieb auch ncr

wenige Stücke za entdecken waren, anfznfinden. anderen Teils <ier nicht :c

bewältigende Andrang anverschieblicher und gewichtigerer <ieschäfte in»fi.t<:

es der unterzeichneten i.aiides-Schalbehürde unmöglich, ihre AuiJerung über iit

Torliegeniie Eingabe des Stiftes ivremsmüoster fräher abzufassen, aod hiens

gernbe das höbe k. k. Minittefinm den Grnnd snr geneigten Eotscheldip^

der Terspftteten Berichterstattung zu finden.

Die aufgefondenen Vi lak:- u au- den Achtzigerjahren iK-st^hcn rar io

drei Dekreten der vorniali.iien k. k. büliniisch-österreichischen Hofkauilei to:

7. Airil Xr. 413 und vnni 2. Juni 17c3 an die damalige \i. k. obdereonsirAj-

Landi>.-iiaii))lnianM?c]ialt samt den von dieser liarüber erlassei:eii Verfüi:«::iT

und werden in der Beilage D nebst den» Entwürfe des liegierungsbeiichles xhil

24. Horuaog 1802. Z. 2298, wegen Enthebaog des Stiftes Kremsmfinster von der

Besahlnng des Kanfschilliogs für das ihm im Jahre 1784 snr Unterbringoag d«r

Bibliothek und des physikdischen llnsenma öberwietenen Tormals XlosterBitK*

gartenberg'.Hlie Hnu^. dt m darüber erflossenen Hofkanzlei-Dekrete vom 2S.Jiii

1802. Z. 22144. und den bei letzterem Hegenden Berichten der obdereunsifth«

Staatsbiirhlialtung vom 16. Septt-mber 1801 und 7. Jänner 1S02. dann des t-

derennsisciieu Fiskalauites vom 31. Oktober 1801 und 9. Februar 1802 überdies:

Gegenstand, dann «fem Gesuciie des Stiftes um diese Enthebung samt ei&en

Aktenmzeicknisse voigelcgt.

Der wesentliche Inhalt der übrigen Ton der k. k. Staatsbuchhaliimf io

dem oben unter B beiliegenden Berichte vom 1. Februar 1851, Z. 106M.<^

wiihnten Verfügungen aus den Aci i /ii: i jaliron läßt sich aus dem oben ang^

lüiirien Keeietungsbt'ri^ hte vom Jaliri' lb02 und licn oben genannten ßuchhaltei«-

und Fi>ki.l<lnlt^:^^ÜelUIlgen ans den .lahi- n l>Ul niid 1802 entnehmen.

Übrigens ist da^ eigentliclie liechtsveriiaitnis des Stiftes Kremsmüuster it

dem Dekrete der vormaligen k. k. Studien-Hofkommtsaion vom 18. Jioner 182i

Z. 177, womit das Gesnch des Stifies vom Jahre 1824 um Oberweiwng
Zinses, welchen der Stadienfunds dem Keligionsfonds als frfiborem Etgeatiiin

des Maiimgartenberger Hauses für dessen \'er Wendung zur Unterbriiignn? if'

Bibliothek und des jtliysikalisclien Kabineit^ mit jäiirlielicn 410 fl. K. Soli ^

zaJilet, zonickgewiesen uuriie. in Kinze vollständig au-einand. r>:ef< tzt. l":fl>.i

Staatsbucliiialtung liat aiiüeniem in ihrer AuLieiung (Beilage 1j; dieses Verhält:. s

und den ganzen gesclilchtlii'b' n liergang, woraus dies Verhältnis sich entvickslt

hat. genau und »achgetren dargelegt, so daß die Landes-SchulbehOide sieh w«U

lediglich daranf bernfen darf.

Es ergibt sich daraus, daß die Beschwerden, welche das Stift in *ieo

obigen rjcsuche (Beilage A) seiner Bitte sngronde legt, sich auf fo)s:<'nde

dem strengen Rechte allerdings nicht ganx vereinbarliche zwei Xatsachcu saiic^

lühiea las.-eii.

1. Daß es sein großes Haus in der Herrengasse in Lim, ein wahrer l'»l**

nebst anstoßendem Gatten von beinahe 1600 Q ladratklaftern im Jahre 17d4i**
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folge Hofkanzleidekretes vom 20. April 1784 dem Religionsfoods sur Resident

des Bischofs, zwar nicht unentgeltlich, wie das Stift im obigen (!e&uche <;Iauben

läßt, aber um dt^n <r*"'ii!gtni, hinter dem wahren Werte vielleiiht damals scliuii

inn vier Fmiftcl zui urki,":b]iebeneii Preis abtreten und die nebst dem pbysi-

kalisciien Museunt dann untörgebracble Bibliothek samt diesem sogleich wieder

daraus entfernen vad beide in da« ihn nm den Freie tob 9C00 II. dasn flber-

wiesene Hans dea anfgehobenen Kloatera Banmgartenberg übertragen mußte, daß
aonach in dem erst 1802 erfolgten Kachlasse des KanfiM^illinga Ton 9000 fl.

lange kein Ersatz für die große Einbuße in dem fSr die blschOfUdie ßesideot

verwendeten Palaste gegeben worden ist.

2. Daß »'S l;iiit des iiuf-Kart/leidekretes vom 7. April 1733 durch aller-

höchsten Eutsciiiulj verptiichtet worden ist. Bibliothek und Museum in oinera

seiner zwei Linzer Häaser unterzubringen, den Bibliothekar oder Kustos, dann

die Schreiber und den Diener der Bibliotheli anf eigene Kosten in bestellen

nnd in erhaltfo, sowie infolge der Obernabme des Banmgartenberger Hansas

dieses fortan im banlicben Stande tu bewahren und die darauf haftenden landes-

fürstlichen Steuern, Umlagen und Gemeindebeiträge zu znhien, wogegen es

freilicli di'^ «gleichartigen Lasten für die bischofliche Kesidenx nicht mehr an

tragen halte.

Ob diese beiden Tatsachen als ernstlicher Grund iur die Gewährung der

gegenwärtigen Bitte da» Stiftes zogelasaen werden kOnnen, hat die LandessdinU

behOrde nicht an benrteilen, da sie Folge von allerhöchsten Anordnungen deiner

Uajest&t des damals regierenden Kaisers waren.

Allein diese Bitte ist sogleich mit einem Anerbieten als Entgelt fdir die

gebetene Enthebung von der für die Bibliothek seit dem Jahre 1783 getra£,"'ii*"i

Last verbunden und von dieser Seite glaubt die Landesschulbehörd« das Gesuch

in Erwägung' zieiien zu sulleo.

Die k. k. Buchhaltung spricht sich io ihrem obigen Gutachten vom 1. Fe-

brnar vorigen Jabrea för Annahme dea Anerbietens ans nnd erwihnt kais der

Vorteile, welche darans für den Studienfonda nngeachtet dte AnsUgen für Be-

sorgung der Bibliothek hervorgehen würden.

Die beiden Gmndpline, welche die k. k. Bau-Direktion darQber ange-

fertigt und mit einer umständlichi n Beschreibung des Hauses vorgelegt hat.

lassen erkennen, daß dat^selbe ein großes, sehr festes, zwei Stock liolies, sehr

gut, uul drei Seiten trei und an der Ecke der Landstraße und Kauchlaugkehrer-

strsße gelegenes Gebäude mit einem geräumigen Hofranm ist.

Diesen Eigenschaften nach wftide es gegenwftrtig leicht zwischen 85- bia

40.000 fl. verkauft werden kSnnen und ingleich mit aeiner ausgedehnten Gmnd-
fiäehe und dem geräumigen Hofe den Raam und in seinem Materiale einen

großen Teil des Erfordernisses ffir ein ausgedehntes, lichtes nnd mehrßiUigen

Zwecken genügendes Gebäude darbieten.

Das Bedürfnis eines solchen Gebäudes liegt Iflr das hierortige Gymnasium

offenbar zutage. Das Gjmnasialgebaude hat nur für sechs Klassen und für die

kleine Wohnung des Direktors Kaum ; die anderen iwei Klassen sind in einem

anderen Gebäude, hundert Sehritte davon untergebracht nnd das fflr den Unter-

richt der Schiller der VIII. Klasse so notwendige physikalische Museum befindet

sich zirka 600 bis 700 Schritte weit eben in dem Bibliotheksgebäude. Die HOr-

alle selbst mehr tief als breit, leiden im Gjmnaaialgebinde sehr an Sp&rlichkeit
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gebäude ihrer Lage wegen, ii imliih der eine der uahtMi Stadtpfarrkirciie g^n-

über und der andere nach einem schmalen Hof gekehrt and auf «inen gewfibta

(lang gerichtefe, mit demselben Muigel behaftet ifnd.

Für die GjmnMialbibliothek, fftr ein Mtnrhietoriscbet kleinea KaUaeltiu

VeraniehaiiUebkeit dee Untcniebtes, sind unr kleine dnnkle Kanoien w*

binden.

AU einer der ärgsten Ubelstäude darf bei dieser Gelegen h»»it nicht üb«-

ganzen werden, dali die }I>"'rsäle in d^-u beiden Häusern in giolier Nähe einr

^ilitarkaserue jjelegen und darum huutigen, den VurCrag erschwerenden, die iaf-

in«ktnaikeit nbleitendeii ^tOrangen dnrcb tigUebee TielflUtige» Troameln, Blawa.

militiiiecbe Mnsik» Ezenleren. Kommandieren, dann Ab- und ZnmirMhieni

anstttckender Mannschaft und Waebkommanden anagetetst eind

Ein Lehrgebäude soll eine wenigstens Ton solchen StSrongen freie Ltft

haben. Es soll alien Klassen einer Anstalt Unterkunft, un ! zwar in «reriumij^a

lichten Hürsilen gewähren und die nOtisjeii lichten Käcnie lur die Lehmiitt--

sanimlungen. bezüglich des Gymnu^iuins also lur ein phjdikaltsches and chtm>

sches Kabinett, letztere zwei unmittelbar neben dem Hörsaale lär Cbenie vi

Phväikt för eine kleine Bibliothek» endlieb eiuige Zimmer inr Webnanc m
Direktors darbieten. Die Lebranatalt fordert snr gehörigen Leitung nad fite-

wachnng leichte Anfsicht. also Konzentiiernng in einem Hanse, sowie am iff

Lehrzwekes willen zweckmäiiig geformte, gut eingeteill« and licht« HOnile aekct

einem Prii'unc^sn! • mid einem Konferenzzimmer.

Diese* a. e^ ;i, -.ü das ! inzer Gymnasium entbehren, aber bei K:«'':ö.;;*.'

Uta Bibliotbek»gebauui s wurde der Studieulonds eiueu zwec^iuAiiigea üaapUu

and dns Mateiiale Ar die Erbannng ein« dem BedOrlnine in allen Biditmri

geafigmideB and genaa danach in seiner Anlage n bemeseenden GabUdci

«innen, besonders, wenn von dem beim BibHotbeksgeblad« befindlichen 6«tei

noch ein Teil von etwa acht Klaftern Länge nach der ganzen Breit« verbebaltn

and nur unter diesem Vorbehalte .1 v.e Hi'te ;:ni das Anerb = -=* -n des Stjfw

eiugeganceii wurde, l'er fraglithe GarteL;»:raad iu der gedact.tsu Breite oJ-r

sonst in jener, wie :ur nOtig befanden wird, niuöte aber jedeaialia Torbeaiitea

bleibon.

Dns grofie. dcei Slockveike hohe and aütlea ia der Stndt gelegcae 0?»

ansialgebiade «trde gute Kiaf« fiadea and Im T«rela« mit dem Pnspiliwii''

de» BibKotbekagebindea die Kosten äaes Xenbanes gaoi oder fist gaoz deckte;

für den etwaigen Abgang aber besitzt glücklicherweise der hierliadiscfae S^hfr-

tond« in seinen alljährlichen sehr großen Krübrigaiigen die zareicfe-nd^Q Mitt*-

i.:ch jetit DocD. wo d e Bes »birsngen des Lehrerper*oBal*s der neuen Untfr-

lMeai«chai< aai setue S<haitera geitgt worden i^aid, und wu^ ^e aocA dtas

bcsitatn, wenn dieee Besoldmigia darcb die im Antrage stsfcfde limJi»*!

derselbe« in eiae Ober-Benladrale sich mekr eis Tetdopfeia waideA. D—

^

KrabcigBagen betmgni jihrach ä^.C^ 0 bis S^.OM i. K—ttatmatmlare
Endlich wiri . .rcb gemeiMcbaftliche l'atctkaaft aller tijmsasulcis^^''

rzr noch eiu Schuldiei e' - -tvendig sein. Wihiead jcOEt iVsi iamSncittd>^*

äSftöienfoods cehxlun Werzlen messen.

Ftr ^iie B;V ; t.-ek ii«:e^en weri?n sich die er:»rierüch<a Eias* ^

jerem Uaase. w^> a;e HCrsiu« der «>berea swei Gjmna&taikiAäWa £a4 der oe**
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. logiicben LetanuMialt iiotergebrtelit lind, du h«0t, in dem fomudigeii Ljrxetl-

gebüade fiaden, besonders wenn eiiiBtens die bereits angeragte VerbiodilOi;

der tbeologidchen Hörsäle mit dem Diftiesan-äerninariam sor Aatßbnuig
komnien wird.

Außer diesen Grftnden der Nützlichkeit spceclien für die Annahme des

om Stifte ia obigem Gesuche gestellten Auerbietetis oocli zwei audere, närolich

ein Gtnnd der Konseqaens einer frflherea allerhOchiten Botieltliefinng und ein

Qrood der Billigkeit

Durch dio mit dem obeo erwähnten Hofkaozlei-Dekrete 23. Janius 1802,

Zahl '22144. bekanntgegebene allerhöchste Entscbließang ist dem Stifte der

Kaufpreis ftir das Baumgartenberger Haas mit dem Bedingen nachgelassen

worden, «iali von dem Stifte „die öffentliche Bibliothek und das Musaeum phjsicuin

^amt dem Bibliothckspersonale ganz wie bisher darin behalten, and wie bisher

allei dieeee besorgt, und auch die Steuern ven dem Stifte entrichtet werdeu."

In dem Anbote des Stiftes liegt also eine Vers ich tleistnng enf
das Eigentum des Hanses gegen Enthebung von diesen
Bedingungen, deren Übergang auf den Stadienfonds demselben keine größere,

im Gei^enteile sogar eine viel freringere Lust aufle<;t, als das Interesse beuigt»

welches durch den damaligen Wert des Hauses dargestellt wird.

In der einfachen Annahme des Anbutes würde freilich dio Belassnng des

Stiftes im Besitze des zum üause gehörigen Gurteus eingeschlossen sein, weil

das Stift denselben sich ansdracklich Torbehaite» wissen will.

Aber dasselbe bat, wie schon oben erwlhnt worden, darch die Abtretung

der nunmehrigen bischöflichen Residenz samt dem daranstoOenden weit größeren

Garten einen so großen Nachteil erlitten, daft es wohl nar ein Akt der Billigkeit

wäre, wenn ihm der Garten mit Ausnahme der oben angeregten Strecke von

etwa acht Klaftern Breite belassen würde. Ks bliebe dem Stifte dann nicht halb

80 viel Gartengruod, als ea an G&rteu mi( der bischöflichen Kesidenz au den

Religionsfonda abgetreten hat
Dasn tritt, dsfi das Stift die kostspielige BQrde der Bibliotheksbesorgang

ohne ein anderes Entgelt als dee im Garten liegenden Volnptariams fdr seinen

als Bibliothekar fongierenden Konventnalen und den Zins lür den Termieteten

Keller bereits gegen 70 Jahre getragen, außerdem aber daheim auf seine aus-

schließenden Kosten, 80i?ar unter Abführung des Unterrichtsgeldes an den

Stadienfonds, ein Gymnasimn und eine philosophische Lehranstalt, sowie eine

Sternwarte erhalten und die Lehranstalt, besondere seit sie zufolge der nenen

Einriehtnngen im Stndienwesen in ein Ujmvaaiom mit acht Klassen nrogestaltet

ist, sowohl binsiehtlieh der beigestellten Lehrer als der reiehhaltigen und oft

sehr kostspieligen Lehrmittel anf eine seltene Stafe der Vorsüglicbkeit gehoben

hat und in diesem gemeinnützigen patriotischen Geiste ungeachtet der Ton 1843

an erlittenen außerordentlichen Verluste immer furtwirkt.

Durch diese wichtigen Gründe findet sich die Landesschulbeiiurde be-

stimmt, in Übereinstimmung mit der k. k. Staatsbachhaltung aut die AllerbOchbte

Oenehmiguug des rom Stifte gemachten Anerbietens ehrfttrehtsToUst ein-

rarsten.

In ihrem obigen Bericbte vom 1. Febmar rorigen Jahres hat die Staats»

baebbaltung noch den Umstan i berührt, dafi der Stodieofonds dem Keligions-

fends einen Mietzins von 410 fl. EinlOssscheine, 164 fl. KonTenlionsraQnse Iftr
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das dem Stifte Kremtmfiiistcr mr Unterbriugung der Bibliothek and pbj:

kftlischen Unsenni« abgetretene Bamiigarteiiberg^scbe Haoa eatriebtea mm
wfthrend das Hani dem Belipionafonda acbon aeit dem Jabre 1788 nicht Bchr|^

hOrc. Sie ist der Meinun<r. daß dieser Zins wenigstens rom Jahre 1802 ts. t-

das Stift förmlich in das ijfjvntum des Hanses eingesetzt und an die i:«iCi!

liehe Gewähr geschiieben worden, sclion hätte eingestellt werden sollen.

Ks ist allerdings eine Anonialie. daß ein Fonds oder fiberhajt t irfe»^

jemand für ein Haus, das ihm nicht «rphurt, einen Mietzins be/ieiit. df^r.

der Studieufuuds zu dessen Zahlung verpflichtet wäre, doch an den EigentiB':

dea Uauaea, alao an das Stift, to entrichten wAre. Solauge lettterea nur lahftb«

des Qebtndes nnd der Beligionsfonda noch an deasen Beaita gesehritbca w.

hatte die Zinatahlang an dieaen immer noch einen erklftrliehen Sinn. Sie

gewissermaßen die Stelle der Interessen des EaufschiUinga, welchen <ier ?.^

ligioiisfonds noch immer in fordern hatte. Seit aber im Jahre ISO'-' da^ Rs--

dem Stifte Krentsmunster v(vllig eingeiintwortet uml dieses auch in dessen grtsi-

bücherlichen Besitz gekommen ist, outiiiilt sie eine Hegel- und Recbtswidn««?'

Man kann nicht sagen, dali dem Religiunsfuuda, weil ihm uer ii/.

Schilling bisher nicht bezahlt worden ist, dieser Ersatz für die Zinses dcilai''

achillinga noch geleistet werden mfiase. Denn wenn dem Stifte Kremanfimtcr ta

Jahre 1802 die Besahlnog dea Kanfacbillinga dnrch AUeihOchate taUdiv^oi

nachk'elassen worden iat, 80 konnte dies doch nur auf Kosten doa BeUgion{f<>r >

geaebeheu, der als Gläubiger für die Schuld vorgeschrieben und es auch wirklc

war. df^rfn Zablun? dem Srlmldnor v>^^^ Sf>inpr Majestät dem Kaiser als fauct*^**

Repräsentanten iiiui Disponenten dieses 1 onds »'riasst'ii wor-len ist.

Es düifte dalicr wirklich angezeigt sein, die Zahlung des fraglichen H'^^"

Zinses von Seite des Mudien- an den Religiousfonds Ton nun an eininitdUa.

Landeescbolbehörde Linz, am 25. Jftnner 1852.

Abt Thomas von Kremsmünster, mit dem Enltas- nnd Cntenidu^*

minister Grafen Thun persönlich bekannt, machte in dor F. lge «ig*'^ ^

dem>< lboii in ^Vicii s. iiie Aufwartung und soll die schmeichelhaftesten Vk-

sprcchuijurii *>rlijilttn haben. Tutcr fndi'-n Erwartuncrcn wfiren

andoithalb Jahio veitiosien, da erhielt ui- k. k. Statthalterei das folg«*^

Mini>t.iial-Dekret

:

1335/195. Pfaea. 9. Angost 1&^

Ener Wohlgeboren!

Da daa Verhftltnia des Stiftea Krem s m ü n s r ^
'

akademischen Bibliothek in Linz weder mit Recht^ar-

apriichen Dritter, noch mit st i f t u n gsm 5 ß i ge n Obliege"

h e i t e n verwachsen, sondern lediglich durch a d ni i
nistr»t>»*

Verfügungen entstanden ist, so unterliegt d i e M " ^

keit seiner Auilusung im Grundsätze auch nur
dingung, daß die Staate Terwaltnng and daa Stift bieTi^«'

in jeder Beziehung eiuTeratanden aeien.
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Wird nnn von dieMm Anaiclitapankte du Einsdireiteii des Stiftes ds

praes. 1. Oktober 1850 tor Gnndlage der Unterhandlang genommen, so ist nidit

sn Terkennen:

1. Dafi sich seit dieser Zeit die Bestimronngsgrflnde des Antrages modi-

filiert haben konnten;

2. daS das Anerbieten des Stiftes der nOtigeu Bestiromtluit und Toll-

stÄndigkeit ermangelt, weil in (ifinselben von den Sammlungen, welche zugleich

init dem Hnuse. wo sie betintilicii sind, dem Studienlunds überlassen werden

itiüliteu, kein»; ausdriUkiirlie K r w ä 1> n u ii g in d i e s e m S i n ti e trescliieht

;

3. daß der Vorbehalt des Cia tens nebst (J aiteiihau.* und liraiiuen nicht

allein aus dem im Berichte der LandesschuibehOrde vom 25. Jänner vorigen

Jahres, Zahl 1174. angeführten Grande der Toraassicbtlichen Notwendigkeit teil-

weiser Verwendung dieses FIAchanraoroes sam beabsichtigten Bau bedenklich,

sondern fiberbaapt ansnlftssig erscheint, wenn der besagte Garten nebit den

bexeichneten Alciessorien ein integrierender Bestandteil jener Realität ist.

welcher zwar gegen die im Hof-Dekrete vom 23, Juni 1802. Zahl *J2144. be-

stimmten Leistungeji, im übrigen aber anentgeltli'-b Fi<r»M!tnm des .Stifte» .

(TO worden ist und nun vom letzteren gegen Enthebung von diesen Leistungen

zurückgegeben werden soll

;

4. daß nicht einmal ein approximativer Nucltweis des Aufwandes zusanuaeu-

gestellt wnrde, den der Studienfonds bexflglich der akademischen Bibliothek und

des Hnsenms kttnftighia anstatt des Stiftes sn bestreiten haben würde.

Mit Bficksicht anf diese LQvken findet sich dss Uinisterinm fflr Kultus

und Dntenicht bestimmt, Ener Wohlgeboren unter Anschlnfi der Beilagen des

obzitierten Berichtes aufzufordern, die Erglnsnng der Verhandlung riicksichtlich

der bezeichneten Punkte sich angelegen sein zu lassen und namentlich ilie ver-

bindliche Erklärnnt^ des Stiftes in Retreflf der Überlassung der Sammlungen uud

seiner Verziihtleistung auf den b-'unstäudtten Vorbehalt einzuhulen.

Das JI ini.-teiium für Kultu.s und Unterricht sieht der l)aldij:eii Wi-'.ler-

Torlage der Vcrhandiuug unter den bestimmten Anträgen Euer Wohlgeboreu mit

umso regerem Jnteiesse entgegen, als Ton der bezüglichen Entseheidung anch

die Abhilfe abhängig ist, anf deren dringende Notwendigkeit im Berichte der

LandesschttlbehGrde vom 1. Jnli laufenden Jahres, Zahl 1585, wiederholt hin>

gewiesen wird.

W i e n , am 2. August 1853. Thun m. p.

An

Seine des Herrn Statthalters für (Österreich ob der Eons

Eduard Baeh, Woblgeboren.

Infolge dieses Mioisterial-Df-kietfS forderte die k. k. Laiidesschul-

behörde sofort mit Dekreten vom 22. Februar 1854, Zahl 2 12:3 Seh., vom

Bibliothekayorstande Norbert Mittermayr, vom Gymnasial-Direktorat«

und Tom AM zq Kremsmönster die erforderlichen Änfiemngen ab.
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. Dekret der k. k. LandesscbulbehOrde. Prftt. 27. Februr 185i

Nr. 2123 Seil.

An den

Herrn Norbert Mittermayr,

Priester des Benediktioer-Stiftes Krerasmünster and Vorsteher der üttmtääm

Bibliothek in Linz.

Das Benediktiner-Stift Kretnsmiinster ist bei dem hohen k. k. Miniiterü-r

des Unterrichtes um Knthebiing von der \'erpHiciitung zur V'erw ;i!taiicr der wa-

demischen Bibliutliek in Linz gegen Abtteiuug des denuelbeu gebun^ta

Bibiiotheksgebäudes eingeschritten.

Das bebe k. k. Uinisteriam hat ?or definitiver Erledigung diese« Gssocbci

noch Tetscbiedene Nscbweisnogen gefordert, sugleieb aber bemerkt, daS nidt

einmal eine approximative Nach Weisung des Anlwandes zasammengeetellt «vdi.

den der Stndientonds bezüglich der akadeniiischen Bibliothek Oiid d«t MotetM
künftighin anstatt i'e^ Stiftes zu bestreite!! luiben würde.

Um dem hohen Ministerium eine »olciie Nachweitaog liefern za kdoji«,

werden der Herr Bibliothekar eingeladen zu berichten

:

1. Welches Personale m Verwaltung und Besorgung der Bibliothek D«t-

wendig nnd ob ohne wesentliche Benachteiligung seiner Pftiebten als Lehrer et

nidglieh sei, da6 ein Professor des hiesigen Gjmnaslams die Bibliotliekarstsik

besorge, dann welche jJLhrliclie Benmneratiou der Besorgnng dieser Stelle st*

gemessen sein mOciite

;

2 weh he Gehalte für die Dienstleistungen des Schreiber» outi den Diesei*

personales erioruerlich und angeniesiien seien

;

3. was die Kosten iQr Erhaltung der Schränke, Tische, Stühle üüi

sonstigen Binriehtongtstäcke, der Reinigung der Lokalittttn, der Bficbcr «ad

dergieiehen, so weit diese vom Stifte bestritten worden sind und naninchr aaf

den Stndienfonds übergehen würden, in den letiten Jahren betragen haben.

Diese Anskünfte werden iu Ktirte gewirtiget.

L i n s , am 22. Febrnar 1S54.

B a c h n. p.

Äuli'iuiig d..s ßibliotheks -Vorstandes Norbert Mittermayr über

das Vorstehende Dekret

:

Nr. 3.

Hohe k. k. ötatthalterei!

Weil des liobe Uinisteriam des Unterrichtes zu erfshrtn wAnscht, wdcke

Ausgaben allj&hrlich auf den Studienfonds übergehen würden, wenn das Stift

KremsmünsttT von der Verwaltung der hiesigen öffentlichen BiMir.thek enthob-ni

werden >ollif, wurden dein Unteizeichneten durch Stattl alterei-Dekret vom

22. Februar l>i54. Zahl 'J123/Scb., nachstehende Fragen zur Beantwortdog aai

Begutachtung vorgelegt.

LWelcheaPsrsonele ist surBesorgangdoTBibliothek
notwendig? Ist es möglich« daß ein Professor des hiesiges
Gynnastams ohne wesentliche Benaehtetlignng seiner
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Pflichten alt Lehrer ili« Bibliothekaretelle beterge?
Welche jährliche Remanerfttion wArde dann ffir ihn
angemeasen tein?

Der gehorsamst Uoterfertigte ist der onmaBgeblichen Meitinng, dafi die

Bibliothek ^ehOrig verwaltet nnd besorgt werden knime, wenn dem Bibliothekar

ein Bibliotbeksschreiber und ein Bibliotheksdieuer beigegeben werden.

Nacl» der Versicherang des Herrn G}Mnnasial-I)irektor8 würde gewiß ein

l^rofessor des hiesigen (jymnasiams die Biblioth^karstelle ohne Benachtoili;junp

seiner Pflichten als Lehrer gegen eine jährliche Kcnianeratioo gerne über-

hehioen.

Bevor die iiiesige Bibliothek dem Stiite Kreinsinünster übergeben wurde,

beieg ein jeweiliger Vorstand derselben, snm Beispiele der jaridische Professur

de Lnca, eine jihrliche Remnneratlon von 100 fl. Eonventionsnianze. Bei den

gegenwftrtigen ZeitTerhAltnissen döilte aber fftr den Bibliothekar eine jihrliehe

Remnneration Tun 150 fl. nicht sa hoch sein.

U. Welche Qehalte dttrften fftr die D i e n stlelstnngen
des Hiblicithekspersonales angemessen sein?

Wenn der Bibliothekssciireibcr nnd der Bibliotheksdiener im Bibliotheks-

gebände wie bisher eine nnei;tpeltliclio Wohnnntr bekommen, dfirften fflr den

ersteien jährlicli 450 fl., für den letzteren 250 tl. hinrei« htMi l spin.

III . W äü haben binnen den letzten zehn Jahren die
Kosten für Erhaltung der Schränke. Tische, Stühle und
sonstigen Einrichtungsstücke, dann für Reinigung der
Lokalitftten, der Btteher n. dgL betragen?

FOr die Reparataren der Sebrinke, Tische, Stihle nnd anderen Bin-

richtoogsstficke hat das Stift binnen sehn Jahren nicht mehr ata 80 fl. aus-

gegeben. Es entfallen also lür jedes einielne Jahr im Dsrchschnitt nur 8 fl.

Die Reioignog der Lokalititen kostet jährlich 8 fl. Diese Ansgabe wurde

,

jedoch bisher von der j&hilichcn Dot.ition per 300 fi. bestritton, die Reinii,'uni,'

der Bücher gehört ohnebin zu den Berufspflichten des Bibliotheksdieners. Zar

B'heizuni; >ies Lesezimmers hat das Ötift bisher alljährlich im Darcbschuitte

um i'>0 fl Hob ani.'t'kauft.

Der Pr<it' : .I r Thysik. dem tlit* Aufsicht über das Älusenni unv-'rtraut

ist, besieht oliuciun jährlich vom StuUieutoudä fünf Klufter Uoiz und 20u Ii.

Kenrentionsrnfinse, womit er alle Ausgaben ffir das Museum beatreitet.

Darob die Übernahme der Bibliothek wfirde also auf den Stadienfonds

eine jihrliche Ausgabe von beilfinfig 900 fl. fibergehen.

Li US. den 2. März 1S54.

P. Norbert Uitterroayr, m. p.,

Vorstand der Öffentlichen Bibliothek.

Bericht des Oyrnnasial-Dürektorates Id Lins an die k. k. Landes-

sehnlbehOrde ad Knun. 2123/Sch. Aber die Zahl» GrOße und Beachaffenheit

der Lokalitäten im Lyzealgeb&ade

:
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HoehMbliehe k. k. LandestebolbehOrde!

Infolge des Antrages, die OffentUcbe Btbliotbak in dia Hftnile in
sogenannten Ljzealgebfiodes xa verlegen, ward das Direktorat 22. Febraar IBSi

Zahl 2123ySch. safgefordert. an die hohe LendesechiilbehOrde su berichte!

:

1. wieviel solcher Süle und andere tom Stodientwecke bisher vervtsdete

Lokalitäten in diesem Gebäude bestehen^

2. vuii welrlit'r Größ»*, dann

3. ob si«^ zur Uuteibrii)gung «ior Hibiiuthek. der I^eürzimmer (Lesetimaer.

und der Dienerwohnung geeignet und zureichend sind.

Dit.-ei Auliorderung nngesäunit naciikoninieud. berichtet das Direiiktora::

Ad ]. Die Lokalitaten sind im ersten Stock:

Nr. 16 das Naturali-'iikabinett,

Nr. 17 das KouL i -nzzirainer,

Nr. lö der Karzer,

Nr. 10 Beser?e*Schnlsinimer bei Prüfungen,

Nr. 20 die Kftche des Sehnldienera,

Nr. 21 das Küchenzininier des Schuldieners,

Nr. 22 das Wohniiniinei i' s Schuldieners.

Nr. 23 ein tinsteres Gan^l uiit^'r der Stiege der Wohnang des SchaidiMCfS

Nr. 24 der kassierte Karzer, ein finsteres Gemach,

Hr. 25 das Scbuhinimer der VII. Klasse.

Im aweiten Stocke:

Nr. 26 erster Jahrgang der Theologie, nutt Landwirtschaftslehre,

Nr. 27 dtitt'M- Jalugang der 'l'heologie. >

Nr. 26 vierter Jiilirgang d>'r Tlieolcgi»»,

Nr. 29 zweiter Jahrgang der Theologie,

Nr. 30 bestimmt znr Aufbewahrung der verschiedenartigen Gliser fit

cheroisehe Versnebe,

Nr. 81 der Kommanikationssaal,

Nr. 32 Vorhiius vor der VIU. Klasse,

Nr. 33 Aufbewalirnngsort d^'r Lyzcal->chulreqtti*iten nnd Sessel,

Nr. 34 das Schnlziminer der VIII. Khi-s«^.

Nr. 35 Attfbewahrangsoit der ntatheuiati&chen Meßtische.

Zn ebener Erde:

Nr. 12 das HohgewOtoe für das Lyieal-Brennhols.

Ad 2. Da eine technische Erhebung der GrOße dieser LokalitUen im
gefertigten Direktorate nicht zu Gebute stellt, kann es auch diese Frage aidit

beantworten; höchstwalitschfinruh i>t die k. k. Provin/ial-Staatsbochhalrnnf

vfegcn Berechnung »ur jaiiiiicheu We limfjs- und IleiuigUDgskosten dieser

liOkulituten im liesitze der be&titnniten Ausniaüe.

Ad 3. Diese Lokalitäten mOgen zur notdürftigen Unterbringung der Bftcbsr

allenfalls sareichend sein, aber geeignet za einer swedhnifiigen Einrichtaef

einer Bibliothek sind sie im gegenwärtigen Znstsnde dardiaos nicht, sie crmiafeis

der nnerllßlichsten Krfurdernisse eioea Bibliotbeksgebäudes: dos Licbtea. grol«

snsammenhftngender Binme xa einer fibersicbtlichen Aufstellang md cia«
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solchen Etnteilmig, wodurch leichte ObenrachaDg und Bequemlichkeit der
Manipulation ermöglicht wird. Endlich, um die grofien Gefabren eines Brandes,
die hier mit Recht zu besorgen sind, zu ühergehen, glaubt das Direktorat anch
noch erwähnen zu müssen, daß das Lyzealgebüude ein Privateigeoturo and der
Hesitzer wolil v.-rpfljpht.^t i^t. die lateinisHten Scluilen zu beherbergen, aber
nach der Eotscheiduiig .ies k. iv. n.-ö. Appellatiuiisgeiiolite.s vom 1. Oktober 1844
in der Rechtssache des Magistrates Linz nicht vei halten werden Icauo, die
Bibliotbelc oder das physikalische Kabinett aufzunehmen.

Gjmnasial-Dlrektorat Linz, 2. März 1854.

in Verhindeiung des Direktors:

G tt i 8 b e r ge r m. p.

Anßerang dea Abtes Tbom as Yon Eremsmfinster ad Nrum. 212o/Sch.
in Betreff des Bibliotheksbanses zu Linz:

Nr, 210.

HoohUbliehe k. k. 8t at t h a 1 1 e r e i

!

Gemäß der Erledigung dieser hohen k. k. Statthalteroi vom 22. Fehniat dii-.es

Jahres Nr. 21S/8ch. überreicht das Stift Krem^mÜDster nachstehende Äußerung:
Ad 1. Die Grande, welche das Stift in seinem bittlichen Einschreiten

vom I. Oktober 1850 aar nnentgeltUchen Oberlassuog des Bibliotheksgebftndes
in I iiiz mit alleinigem Vorbehalte des Gartens, Gartenhaases nnd des Brnnnens
-'--g-ü Enthebung Ton der Veiptiichtung zur Verwaltung der akademischen Bibliothek
i-ewogen haben, bestehen n..cli fortan und um Wiederholungen zu vermeiden,
sieht sich das Stift verpflichte}, auf den Inli ilt der llingabe abermals hinzuweisen
and QU gütige Würdigung der dort entwickelten Gründe zu bitten, welche der-
malen masomehr Berflcksichtigang verdienea, als der mit der Verwaltung betraut
gewesene Stiltskapitnlar nnd Professor Anton 7iehb&ck bereite verstorben ist
und das Stift sich gendtigt sali, solche dem Stiftshofmeiater P. Mittermayr in

liinz zu übertragen, welcher so sehr mit stiftlichen Angelegenheiten überhänit
ist, daß es ihm uiiniöcfiich wird, alh ii Obliegenheiten f':>tn"rliiii nachzukommen.

Ad 2. In der iiieroitigen Kingube vom 1. Oktoior I^ÖO ist klar und
deutlich enthalten, daß das Stilt bloß den (garten, das Gati- nhaus und den

Brnnnen, Wdche Objekte nach der neuesten Katastralvermebsung in der Bau-
parzelle 108 mit «j

und in den Gmndpartellen Nr. 74 nnd 75 der ;^tenergemeinde Obere
Vorstadt Lins mit , 687 •

zusammen mit . 506 «
begriffen sind, für sich reserviert wissen wolle: doch nm allem Zweifel diesei-

wegen vorzukommen, ei klärt es hiemit naditräglich. daß dasselbe aaf alle Eigen*

tunisreciite hezüglidi iler Bücher und der physikalischen Sammlung und der in

dem 'iebäude belindlicii-n Mobihen ausdrücklicli veriichte und hei les samt dem
Bibliotht-ksgebäude mit aiieinigem V^orbohaite des Sueben erwähnten ZugehOis

unentgeltlich dem Studienfonds überlassen wolle.

Ad 8. Belangend nun den lotsten Pnnkt, nach welchem das Bibliotbeks«

geliiode samt ZngehOr, nimlich dem Garten, Gartenhans nnd Brunnen, welche

ekte einen integrierenden Bestandteil der Bealitit selbst bilden, nnentgeltlicb
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«bttttreten vftre» indem öieM 6e«litAt g«gM die im Hofdekrete toim 28. Jniii läOS.

Z. 22144, betiimmten Leittniigeii, fibrigeet aber nnentgeltlicb eio Eigcntui im

Stiftes geworden ist, sieht sich dss Stift genötigt, zor Wlderiegang dieser gm
irrigen Meinunjf nachstellendes vorausschicken zu mössen.

Bekannllich war das gog euwärti>,'e üibliuthiksg^ebäude, bevor es »t:

Stift Krejiisniiinsier gtlan^te. ein Kigeutuiu des Stiltfs Banmg^artenberg^. ire!:h'^

iu dtu 1760er Juiireu aufgelöst wurde, jedoch dem Stifte Kremsmunster aa ruci-

stftndigeo Interessen einen Betrag von 9830 fl. 84 kr. schnldete; e« liMdeit» lidi

dsmsls nnr nm die Frage, wie und anf welehe Art dss Stift Eremsatssiv

befriedigt werden solle, und da hatte nun die dtmelige LAndesreficnng ii

Lins eingeraten, dsß das zu Linz dem Stifte Bauingartenberg gehörige Hsos des

Stifte KremsmüiiBter auf Abschlag der an das Stift Baanigarteober^ za iteli^^

habemien Fordening käuflicli uberlassen werden solle, welches Kitirat?o »c:

Seiner k. k. apostolischen Majestät mittels Reskript vom 20. April 1784. intmiier:

mit dem beben Regierangsdekrete Tom 30. April 1784, tvelches io der inls{«

in Abschrift aogescblessen wird, genehmiget wurde.

Es wird nnn wohl kein Zweifel getragen werden können, dafl in dicsir

Urlsonde der rechtmäßige Titel der Krwt rbung des Kigcntoniej liege au J ii^

Stift durch die später nachgefolgte Ubergabe und erwirkte landtäfliche Besiti

ausciireibuiig da? volUtSndij.'t' Kigentunisrecht auf dieses Haus erlan<rt bibr;

ebenso muß auch zugegeben werden, daß dieses Kii.'t'ii!uiiisreiht iMcitt r !aV<

gratuito, sonderu titulo ouernso an das Stift Kremsmünster ubergegaDgcn ui, uesi

ist das Stift verpflichtet gewesen, dieses Hans anf Abschlag der Forderaii.

welche rs an da« Stifc Baumgattenberg sn stellen hatte, kftnflich zo flbemehmeB.

so haben beide Teile einander Rechte fib^rtrsgen und wechselseitig nach mBf»>

nomnien. worin eben der Begriff eines entgeltlichen Vertrages liegt.

Es hat 7war <t>äter lier K •liLrif.nsionds einen Kautschiliiuj; von 90vXt '1

fiir di s den« Slilie K reiusinunsttr ;i.in Kigentunie iiberlasse:;f Bibli itiiek^sreMa!

iu Aui^piuch genommen, allein, nitüdem das Stift benclitlich nachgewi^aei üit.

da0 dasselbe an das Stift Baumgarteubsrg eine Forderang Ton 9330 Ü. '24 kr. xa

stellen hatte, nnd wenn hiezu noch die separate Kaulscbillingssamme vow 9000 L
zugeschlagen werden würde, der Kaufpreis im Ganzen auf ISXKX) IL aicii hcnns-

gef tt nt 1 ätte. welcher, als dem damaligen wahren Werte nicht angemcaeen, eine

lacsio ultra dimioiuni 7ur cnmittelbart-n Fulge gehabt hätte, «o wurde über die

Vor^tellnii;.' des Stiftes und lui weiterei: .Anbotrai ht»' desser. daß dem Sci.*t?

durch die Übernahme des keiiie Kente abwerfenden iiauses auch der Genuß J«

als Kaufächilling augeoomuienen Intere:iseurück^tandes entzogen wurde as^

flberdiee noch andere bedeutende Lssten mit dem Besitse dieses Haute* anf>

erlegt wurden, wofür keine Entschftdigung geleistet wurde, durch Bofdekret ran

28. Juni 1802, Z. 22144, nach Emraten der hohen Landesregierung der Itber des

InteressenrücksUnd geforderte Kanfschilling per 9000 fl. alleignftdig«t nach-

gesehen.

Wird dalier der Inhalt dieses Hofdekretes und die demselben xagiaii:-

liegende Vorstellung des Stiftes mit dem angesciilos=enen allerhöwiisleo Reskr:f-t#

vom 20. April I7S4 in Verbindung gebracht, so in es klar und unwiderfprechUcl'

wshr. daß das Stift Kremsmflnster das sogenannte Baumfaitenberg'sche Ham
anf eine entgeltliehe Art flbenommen hat, weichet leider nicht nur keines Zins

abgeworfen, sondern Leistungen auferlegt hatte, welche gegenwirtif das Still
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bei Mintn dnreb di« Batlastang dM Grand nnd Boden« herbeigefBhrten ser«

rotteten VemOgensoinitinden durch die Llnge der Zeit lo tr^en nicht vermaf
Tic l darum auch sich g^enötigt sieht, mit einigen Opfern ohne Anspruch auf einen

Kaufschillinf^ und ohne alle Kutschiidigung, bloß gegen Vorbehalt der oben

erwähnten Bestandteile und Auflassung wller dem Stifte obliegenden L-iatungen

dieaes ihm eigentümlich gehörige Haas an den obderennslechen Studien fonds abzu-

treten. Die gegenwirtige, in der Erledigung der hohen StattbaHorel ddo.

22. Febrnar dieeee Jähret. Z. 2128. enthaltene nnd von hohen k. k.'lliniaterinin

deH Kultus und ünterriehte gestellte Anforderung, das Haus samt S^ugehOr ohne

alles Entgelt, bloß i;egen Aufhebung der bisherigen dem Stifte obliegenden

Leistungen in das Eigentum des Staates zu überlassen, würde sich kaum mit den

Grundi'ützen der Gerechtigkeit vereinbaren lassen, denn, als es sich im Jnhre

1805 um die Überlassang dieses Gebäudes zur Errichtung eines neuen Schul-

hanefs fSr das Ljteam nnd Gytunasinm handelte, wurde dem Stilte nieht in-

gemntet, dasselbe ohne Entgelt sn Aberlassen, sondern sowohl in dem lioh^n

Begiemngsdekrrte vom IK). 11tri 1808 als aach in dem weiteren Aber Anfforderang

der höchsten Hofstelle herabgplar L:t^n hohen Kegierungsdekrete vom 19* Jnni

1805, Z. 8538, welche beide Dekrete in Abschrift angeschlossen werden, wurde

von Seite des Stiftes die Eiklärang abgefordert, für welchen Kaufschilling und

gegen welche Bedingnis^e das Baumgartenberg*sche Haus überlassen werden wolle,

nnd ganz im Rechte war der damalige Abt, als er die Erklärung abgab, er gebe

dae Hans nm das nftmliche bin, nm was es das Stift annehmen mnftte, enm
commodo et onere, nm einen KanfschiHing ron 9000 fl. nnd nm- die Terbindlieh-

keit in ßezn^ auf die Bibliothek und das Museom.

Damals war das Stift in dem vollen Beiu?e all^r Genüsse nnd gegen-

wärtig, wo «ipiti-püipn die fiälfte der Einkünfte durch iie Kreiirnisse des Jahres

1848 eiitzog'Mi wurden, wo den Stiften Lasten auferlegt wurden, die zu den Ein-

könften in keinem Ebenmaiio stehen, soll dasselbe Opfer bringen, welche die

CNtnien der HOgtiehkeit bei weitem Aberschreiten.

Das Stift glaubte durch die nnent|{eltltche Abtretnag des schOnsn, swei

Stockwerke hohen Gebäudes, su den Zwecken des Stndienfonde alleinig hin>

reichend, in seinem Anerbieten greftmfiüg geweeen sn sein und war auch der

Meinung, hiefür volle Anerkennung tw verdienen; daher es auch demselben sehr

sclitiurzlich liillt, Anforderungen P'i>L'^* leisten za sollen, die sich nicht einmal

vom Standpunkte der liiiiigkeit, geschweige dem des Becbtes bei den gegen-

wärtigen Verbältnisseu rechtfertigen lassen.

Indem daher nochmals auf die hierortige Eingabe Tom* 20. Oktober 1850

sieh bezogen wird, stellt der ehrfurchtsvoll Gefertigte die Bitte : Sin hohes

k. k. Uinisterium gernbe die darin gestellten Antrilgo sn genehmigen.

Kr emsm finster, den 19. Uftrs 1854.

Tho m as m. p.

Abt.
Beilage. •

An das Stift Kremsmflnster.

Seine Hajestftt haben mittels fieskript Tom SO. und praesentato 29. die0

das diesortige Einrathen, ds8 dem Stifte Kremsmflnster sur Oliersetsnng der

Bibliothek und des Musaei •phjsici das zu Linz Stift Banmgarteiiberg gehörige

Bans auf Abschlag der an dieses- Stift habenden Forderung käuflich flberlassen
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werden kOnnc, begenehniigt, zagleich veiordnet. daß die Bacher ordentlich aad

ichleonig dahin QbertraK'en. folglich der OffeotUcbe Gebraacb der Bibliothek nkk

laag nnterbrocheu werde.

Gleichwie nuu der mit einigen Getätschafteu versehene erste Sted in

BaamgartenbergischeD Hanicfl oUsttiidtg g^ri, die MobUicn speciflcteit ni

im dae Depusitorinm der XlOitei-Oeiiticfaifkeii Daeb dtm Bxeameliterinnai-DMte

flbtrtngeD werden kann, wegen sogleicher Evacaierang dea zweiten Sto^

aber antereinstens der Frao Tun Frej der Auftrag geschiehet und zur kioflichd

Oberiassunp ()es Haases die Buchbalterei die Einleitung sa treffen hat.

So wird das Hüft KreuismüDster in ein su anderem ohne luiudetteB Vtf-

sog aicii hiernach tu beoehincn wissen.

In Abwesenheit des Herrn Präsidenten

:

F r a n I Xaver Pothstein von Offenbach
Kx consilio le^iminis.

Linz, den 30. April 1784.

G. Verhetz.
Beilage Nr, 4890.

An den Herrn W o 1 f g a n g, Abt das Stiftea ud Kloilm

E r en am finater.

Vom anerbOcbateo Hof wurde die Erriehtnng einet neuen Sehvlkaniei fir

daa Lyienm und Gjronasiam dergestalt bewilligt, daJB entweder daa hierin

Seminarinro mittele Ankanfung eines daraustoßenden Haneaa TergrOfiert ote fik

daa Ljzenm ein anderes Gebäu erkaufet werde.

Da es sich nun ereignen dürfte, daÜ weder die Vergrößerung des Semi-

nariunis, noch ein anderes Haus erzweckt werde und dem V'eruehmeu ti»cQ det

Herr Abt nicht augeneigt Bein aoUo, jeneo StUI EnmamtoBteriacbe GeUaAi^

worin iieh die Bibliothek «nd Hiaaenm phjaienm befindet und bei weldiwn iid

ein hinlingliefaer Raun Torhanden wire, die erfordertiehen Zimmer IlBr die hOtet

Lehranstalt anzubauen, {Ar dieae so allgemein nützliche Anstalt dem Stuöieo-

füude käuflich zu überlassen, so gew&rtif,'et diese Landesstelle von dem HerTc

Abten die eliebaldige Außeiuug. ob, dann gegen welche Bedingoiase and Jüs^*

Schilling derselbe geneiet wäre, dieses Gebäude herzulaasen.

Linz, den 80. März 1805.

Jos. EybL Bilatj.

Beilage Nr. 85S8.

An den fierzn W o 1 f g a n g, Abten des Stiftee and Klostsn

Eremsmünster.
Der Herr Abt hat sich zwar unterm 19. April dies Jalires erklärt, im Fall<

erfolgender allerhöchster Genehmigung das iiaumgarten bergische Hans gegts

leinen KanAdiilling und Badiagniaae für die hiesige Stndienansult herlass« «
wollen, gegen weleho daa Stift dieaea Qebin ftbemommen hat, nnd ea ist

Erklimng auch der bOchataii Hofatdl« mit dem wegen dea BtndienhaaMi •^

atatteten Bericht vorgelegt worden.

Nachdem aber die hochlöbliche Hofstelle unterm 11. et prafswf*'^

17. Juni dieses Jahres die bestimmte Anzeige abverlangt hat, wie hoch sich tier

Kauf und die Uersteliungskosten dieses Geb&ndes zu einem ätadienbante Im-
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laufen «6rd«B, to hat i^ich der Her. Abt bimMn aebt Tagen bestimmt hieher n
erklären, für welchen Kaafschilling und gogen welche Bedingoiaae das Banni-.

Ksrteiiberger Haua überlasi^en wurden wolle.

Linz, den 19. Jam 1005.

Biiatj. Bertgeil. Vorauer.

Kqd folgt der Beriebt der k. k. Statthalterei an das höbe k. k.

Hmiaterium des Knltoa und Unterrichte Uber dai Oesach des Stiftes

Kremsmdnster um Befreiung Ton der Besorgung des Bibliotheksgebftades

an die Stsatsverwaltang.

Nr. 685/Sdi.

Hohes k. k. MiBisteiittm Ar Knltiii oad Untetriehtl

Ober das mit Bericht der ehenaligen LaadeebehOrde tom 8S. Janaar 1854,

Ziibl 1174, vorgelegte BincehreiteB dee Stiftee Kremsinflnater tont 12. 8epteaii|ber

1850 am Eothebong tod der in einer allerhCcbaten Anordnung vom Jabre 1788

gegründeten Verpflichtung zur Verwaltung der hiesigen akademischen Bibliothek

gegen unentgeltliche Überlassung des Bibliotheksgebäudes in Lins mit alleinigem

Vuibelialte des Gartens, Gartenhauftea und des Bruanens hat das hochlOblirhe

k. k. Miniateriam im Dekrete vom 2. Aagnst 1853, Zahl 13S5, nachstehende Be-

denkeo erhebeo:

1. !>•£ eich eeit der Zeit dee SinechieiteBe dee Stiflea die BesttmmimgB«

grflnde de^ Antrages modiflsiert haben könnten.

2. Daß das Anerbieten des Stiftes der nötigen Bestimmtheit ond Voll-

ständigkeit ermangle, weil in demselben von den Sammlungen, welche zngleicb

mit dem üaase, wo sie betindlich sind, dem Studienfonds überlassen werden

mußten, keine ausdrückliche Erwähnung in diesem Sinne geschiebt.

8. Daß der Vorbehalt des Qarte&e mbst GartenluMS «nd Bronnen nicht

nur ans der foraateiditliciieB Motwenoigkeit eiaer teilweiBeii TerweBdoiig dieeee

FlIebeBraamee aom boabeicfatigtea Nonbane eines Gjnninsiuis bodonUidu
sondern Öberhaupt nniulftssig erseheine, wenn der besagte Qarten nebet den

bezeichneten Akzessurien ein integrierender Bestandteil jener Bealität ist,

welcbtT zwar gegen die im Hof-Dekret«; rom 23. Juni I8(t2, Zahl 22144, be-

siiniint'^n Leistungen, im übrigen aber unentgeltliches Eigentum des ätittes ge-

worden ist und nan von dem letzteren gegen Enthebung von diesen Leiötuugeu

snrSekgegeben werden coli.

4. Dafi beholk der anderweitigen Unterbringnog der Sanunlnngen, feile

das Hans die beabelobtigte Widmnng für das Gymnasium erhllt, kein bestimmter

Autrag vorliegt, dessen unbedingte Ausführbarkeit dargetan wäre.

5. Daß keine Nachweisung des Aufwandes snsammengestellt wurde, den

der Studienfonds bezüglich der akademischen Bibliothek und des Museums
kflnltighin anstatt ded äiittes zu bestreiten haben würde.

Nadidero die k. k, Statthalterei Aber diese angeregten Bedeakea mit den
Stifte KreBiamflneter, dem hieeigon Gjmnasialdirektorate ond dem gogoBvSrtIgOB

Vorsteher der Offentlichon Bibliothek BOokspraebe gepflogen ond die voiiangteo

Kachwfi^ungen erhalten hat, erlaubt mao eich, dieselben dem hoeblObliehen

k. k. Ministerinm mit folgenden Bemerknngea ehrfiuchtefellat so obelreichea»

s»
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Ad 1. Es sind seit dem Einschreiten des Stiftes Kremsrafinster

12. September 1850 niclit nur keine jener Gründe auUer Wirksamkeit gitnut

welche das Stift zu jeaem Anerbieten bestimmten, sondern das Stift wiedfmi'.

nur uuch dnogeoder in der Eingabe vom 19. M&rz laufenden Jabrei die Kt.:

vor mebr tit dni Jahren gestaUto Bitt« mii Entliebiwir on dir Yerpiiiciiti:^

nr Terwtltaag der akadeaiiaebra BibUofliek und ememrt tein AMrMilii, Ii

Gebiidi dem Stndianfonds mit Aasoabmi dci Qarteni, dw GartenbüMi ui

dü BrUlDilM, wdehe Objekte nach der neaeaten KatastralTermecitQiif «M
Flftchenraam von 596 Qaadratklaftern enthalten, unentgeltlich zu äberlMfa.a^

der nacbträglicheD ErkUrong. daß dasselbe auf alle Eigentamsrecbte boUi' l'

der Bücher and der physikalischen Sammlong und der im Gebiade bcfiadliot;

Mobilien ausdräcklicb Terzichte.

Ad S. Dnrib diüi naehtriglichi ErklArang iit du BidiskM «ffdiv

ÜDYillitlndigfcfit dei «ntirm 12. Siptonbir 1850 Tom Stift« gMueUiiiAi-

erbieteni ginslicb behoben, wenn anders eine ausdrückliche Brwibnuf 4^ Vi-

zicbtleistuu}; auf das Eigentum der Bücher un 1 Sammlangen gegenüber ix

Umstände notwendig war, daß dem Stiftp im Jahre 1783 zwar auch die Btdx'-

sammlun)^ übergeben wurde, diese abi^r lUmaU noch von geringerem ümUij' I

war ; daß demselben aus dem Studtentunds zur AnscbaiFung too Bachern ji^üt^

300 fi. KoaviBtiiumftnsi gegen Niehweisang der Verwendanc flh«rmi*

wurden nad daß- aonach dieae Baaber, aowie die Sannliing phjiüaln^

Gegenattnde, walaba in dem Bibliothekagebiada ebenfalla nntargebrackt iti

nnd anf Kosten des Stndieofonds angeschafTc und erhalten wurden, nicht K;?«'-
|

tnra des Stiftes, sondern, was die Bücher betrifft, nur ein demselben an«rtn:tf'

uud, was die Gegenstände des plijaikalischen Kabinetts belangt, nur ein m '^'^

Bibliothekst'ebäude untergebrachtes, aber unter der Obhut der Vcrwaltouj »

Dächst des Prolessors der Pbjsik, dann des Direktors dea k. k. Liascr Gp-

nuiiin» Btahindei Ost aind.

Ad 8. Bei dir Tim dam boeblObliaben k. k. AGniatarinm anagaipiacb«"

üoraliaaigkaii dea Vorbabaltaa dea Garteoa nebat Gartenhans und Bioaies i*:

Hochdasselbe Ton der Voraasaetznng aasgegangen, daß jene zur Abtretant: >^

den Stadienfonds vom Stifte Kremsmänster angebotene Realitiit. zu wflch?r nf

genannten Akzessotien als integrierende Bestandteile gehören, zwar irpirm

Verpflichtung der Verwaltung der akademisciien Bibliothek, sor.st aber oofst-

geltlich in daa Eigentom des Stiftes gekommen ist

Wann diew Voranaaetiang begrftndet «nd wana ea «ahr «iie, 4»B

Haaa» in dem aieb gegenwirtig die Bibliothak befindet, infaign jeaarVarpliAtiir

nnd dnrch keinen anderen entgeltlichen Vertrag Eio^entum dea

ist, so müßte in der Tat jener Vorbehalt .i es Stiftes bedenklich erscheinen.

nach dem »MVpupn Zugeständnisse des j^nit s die referierten Aktessori?'*
8**

standteile des Hauses »itid und mit der Enthe[)i!n? des Stiftes Tun seiuf

pflicbtung auch der damit bedingte Schenkungsv ertrag jaridisch seioe l'^^

erhält

Allein ana dem Ton dam Slifta Krimaroflnatar ia der aanarlicbca Sif)^

tom 19. Ifftri lanfaaden Jabrea, Zahl 210, vorgvlagtan Regiaraaga-Dekrete

30. Apriri7d4 geht h'-rvor. dafi Seine Mi«j estüt luittela Beskriptes tooi 20. -^P^

1784 auf Einrateii der Kegierung die Genebmignng erteilten, daß das iQ l'"'

dem Stifte Bkumgarteuberg gehörige Haas dem Stifte Kremaoiuaater an^^*'
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• eil lag der ftttdtf Stift Baningartenberg habtod^a Forde*
rting kiaflich flberlats«n ward«.

Di« Fordetnng dM Stiftet Kramiaiftaater aa dai ia dea tTSOer-Jahrea

mtifgalöete Stift Daumcartenberg bestand aos rückitändigen Interessen im Ba-

tratre von 9330 ti. '24 kr., über deren Abschlag der Religionsfonds als in die

FuOstapfen <i''s auf^elüsten Stiftes Baunigarteuberg getreten für die Öberlassuiig

de8 Baunigarteiibergischen Haases in Linz an das Stift Kremsroönster auf Grund

jenes AUerb^^chsten Reskriptes einen Kaafschilling von 9000 fl. in Anspruch nahni.

Da lieh ioaiit der gaase Kaa^eii Ar das ebeaialige Banragartea-

bergiiche Hant aaf aiebr tle 18.000 fl. belief, eia Kaafprete, der dem daiaaligea

Werte dieser Realität nicbt angeneaaea war, so wurde in dieser und der weiteren

Berücksichtigung, daß das Banmpartenberger Haus dem Stifte KremsmOnster

nicht nur keine Rente abwirft, sondern noch mit der Verpflichtung der Unter-

bringung und \ ervraltung der akademischen Bibliothek belastet ist. durch das

Uof-Dekret vom 2«i. Juni 1802, Zahl 22144, über Einrateu der Landesregierung

dar Aber die in Abaehlag gebraehta Forderaag dei Stiftea Kremamflaater aa daa

ahenalige Baamgartenberger Stift Tea M80 fl. 84 Itr. ireferderte Kaalacliilling

vaa 9000 fl. nachgesehen.

Die obderennaiacbe Regierung ist zwar in ihrem Berichte vom 24« F«braar

1802, Zahl 2298, an die vereinigte Ilofstelle von anderer Ansicht sosgegangen

und wollte die genannte Forderung des Stiftes Eremstnünster an das aufgehobene

Stift Baumgartenberg. beziehungsweise an den Keligiousfonds nicbt gelten lassen,

da alcht nar vea der Aafbebungs-Kommission. sondern aach Toa der nach-

folgenden fiakattmtUeben Kommiieioa erheben werdea eei, daB daa Stift Krema>

minater dem Stifte Banmgarteaberg noch vor aeiaer Aafhebang die Sebald naeh-

gelaasen hat.

Allein dieser Auffassung tritt der Widerspruch des Stiftes KremsroQnster

und noch entscheidender als dieser der klare Wortlaut der Allerhöchsten Re-

solution vom 20. April 1784 entgegen, weiche in den dunklen Partien der Er-

werouiig der Baunigaitenberg'sehen Realität in Linz durch das Stift l^rcmü-

mfinater daa einsige aicht irrefibrende Liebt sein dflrfte.
^

Ba heiSt ia dieaer aller bOchatea Beaolntioa ana-
drQcklich, dafl daa zu Lins dem Stifte Baamgarteaberg
leehOrigeflaaa aaf Abschlag der an dieses Stift habeadea
Forderung dem Stifte Kremsmünster käuflich uberlassen
werden könne, und es ist hierin außer jener Forderung des Stiftes Krems-

UiQnster kein weiterer Kaufschilling ausgesprochen nnd es wurde erst später

Aber Abecblag jener Forderung von dem Religioosfonds ein Kaufächilling von

9000 fl. in Anspruch genqnua*a.

Die Aaflaiaang, daB das Stift Kremamflaater nageacbtet dea Naehlaiaea

jenes Kaofschillings von 9000 fl. das Baamgaitenbcrg'iche Haus dennoch nicht

anentgeltlich gegen die alleinige Verpflichtnng zur Verwaltung der akademischen

Bibliothek erworlien habe, war auch bei der Veihandlung im Jabre 1805 in

Betreff der übei las^^un^' dieses Hauses zur Erriclitung eines neuen Lyzeums und

Gymnasiums die maßgebende, indem aus der Kingabe des Stiftes Kremsmüoster

beiliegendea Begierungs-Dekretea vam 80. Mira and 19. Jani 1805. Zahl 4390

nnd 8&88, herrorgcbt, daß die hschate Hefttelle foa dem Abte dea Stiftee Kienia*

mlhiater die Erkliraag abfordera UeB, gegen welche Bediagaiaae aad welchen
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hmnlitMii.

Wm damali dar Stttdienfondt ?fetl«ieht gflgin eio«D aieht soMnlaii

Kaafsehilling bitte erwerben mflssen, das wird ihm non nDentgrltlich uittidta

tirid ih»ii die wenigst kosttpielige Gelcgenlu-it verschafft, das schon so hm u-

pestrei te Ziel, die Herstellang eines zweckmäßigen Gebindes für iu Lin?"

Gjniiiasium, dessen Klassen und Hilfsanstalten gegenwärtig sum ^aciiteile «ici

|

Unterrichtes dreifaeh serrisien sind, xa errichten.

D«r Vorbehalt des Oartenii OartoDhraiw und dea BruaaM, n km
nnaiitgaltliebar ÜbarlasBonf daa Stift nach dam oban GeaairtaD ncbUiehwIl

varhaltan warden kann, stellt dem projektierten Nenbao kein Rindemis en\t^''

indan der tum Neubau des (iymnasintns notwendige, im ehrfarcht«vo!!*'n Ht
''

der Landesschulbehörde vom 25. Jänner 1852, Zahl 1174, bezeichnete K ierr

ranm des Gartens, wenn die Forderung dieses mäßigen Gartenanteiles dem

zur weiteren Bedingung der Gewibrang seiner Bitte gemacht wird, vielkidk

dach onantgaMlich and waan nieht« doch aiehar anf aiaa billiga AiC von

Stifte Kraroamfloatar n arhaltan iat.
I

Ad 4. Gegen dia in Baiiebte dar «hemaligen ScbnlbahOrda Toni 25. Jina

1852, Zahl 1174, beantragte Unterbringung dar Bibliothek und der SammlBDfi

itt dan HOrtSlen des Ljzealgebäudes haben sich einige Schwierigkeiten eroobfL

Nach dem anliegenden Gutachten des hiesigen Gymnasial-Direktorjt«! »«^

2. MStz dieses Jahres sollen die fraglichen Lokalit&ten zur notdürltigeo Üna*

bringung dar Bflcbar swar znraichend, allein tu einariweckmißigaa IfiilichlVf

ainar Bibliothek dorabaiia nicht geeignet aein, indem ihnen dia naailUlKMn

BrCordamiaae einea Bibliothaingebindea, ninliah helle tuid tnaMMBaablaco^

Biamlicbkeitan mugeln. Auch wird auf die Feoergeftbrlicbkeit der za Bibli-^

thekssilen umgestalteten Hörsäle des Lyzeums mit dem Bedenken hinpe»!!^«

daß der Kigentüraer des Lyzeatgebäudes durch die Verpflichtung zur .\uto»haf

der Schalen nicht auch gebunden sein dürfte, an deren Stelle die Bibliothek bsu

das piiyäikalucbe Kabinett unterzubringen.

£a nofi dar tachniadian Unteraacfanng nnd ainar aigonaa YariHi^

tbarlaaaan werden, ob dieaa Sehwiarigkaitea von der Art aind, daft die

fragte Untwbringnng der Bibliothek fallen gelaaaen werden moO. b diu«

Falle hielte es die k. k. Statthalterei für das angemessenste and iweeknilfiiff^-

die Hibliothek, wie es in dem bezoponen Berichte schon beniplich der wi»»'--

Stlialtlichen Sammlungen beantrugt worden ist, ebenfalls im jirojektierten Necu:

des Gymnasiums unterzubringen, zo welchem Knde das neu herzDSteliAode ^
binde in geeigneter Weise Tergrößert werden könnte. Da gegen wirtig dia Sti'^

gemeinde den Zina Ar dia Unterbriognng der TU. nnd VlIL Klaiae aa4 i»

Nataralieokabinotta im sogenannten Lysealgebinde lahlt nnd denaalb« MCt

fOr die zur Bibliothek nmtugestaltenden Hörsäle zo zahlen bitte, so dOrfte ad

die Gemeinde, welche durch den Neubau eines Gymnasiums, das alle KU«?'

und alle wiRsptisrhiiltlichen Hillsmittel in seinen Mauern vereinigt, jene Mi--

kosten erspart, auch herbeilassen, zn jenen Mehrkosten für die Unterbriafa«!

der Bibliothek im neaen Gymuasialgebiude den jener Ersparung angeioeiN»

Kapitalsbaitrag zn liefern.

Ad 5. Wae endlich die abrerlangte Naehwolanng daa Antaandai bilrift

der dem Stodienfonda dorch die Obemmhme der Verwaltung der BiUiatbii »
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wachsen würde, to bat man von dem gegenwärtigen Vorsteher der Bibliothek,

dem Priester des Benediktiner - Stiftes Kremsmüoster, Norbert Mittermajr,

folgend» Anikflnfl» mltngt:

a) Welches Pertoimle tw •rwttltang und Besorgung dar Bibliothek er«

forderlieb und ob es mOgliek sei, deS ein Professor dee hiesigen Ojinnasinins

ohne wesentliche BensebieilifiBf ssiner Pflichten die BibliothekarssieUe

besorge nnd welche jihrliebe Bemonemtion für dies» Dienstteisfcnng u-
gemessen sei,

hj welche Gehalte ffir die Dienstleistungen dee Skriptors und des Dienst-

personals zn erfolgen wären nnd

rj was die Kosten für Erhaltung der Schränke, Tische. Stöhle und sonstigen

Einriciitungsstücke. dann der Reinigung der Lokalitäten und Bücher»

soweit diese vom Stifte bestritten worden stod, in den letzten zehn Jahren

betragen haben.

Aus der Eingabe des genannten Vorstandes der Bibliothek, ebenfalls TOBl

2. Mftn dieses Jahres, ergibt lieh nun, dafi die Bibliothek durch einen

Bibliothekar, einen Bibliothekssehreiber nnd einen Diener binlinglieh besorgt

und verwaltet werden kann.

Nach der Versicherung des Gjmuasial-Direktors unterliegt die Obertra^rung

der Bibliotbekarsstelle an einen Gjmnasialprofesser als Nebenfonktion keinem

Anstände.

J)a unter der früheren Verwaltung der Bibliothek durch den Studienfonds

der das Amt eines Bibliothekars besorgende Professor eine jährliche Remuneration

von 100 fl. erhielt, so findet man <iie beantraete Remuneration Ton 150 fl. für

den Gjrmnasialprofessor, der das Amt eines Bibliothekars äberoimmt, den Zeit*

erbiltnissen angemessen nnd gewiO niebt tu hoch gegriffen.

Pir den BibliothekMchreiber nnd den Diener werden nebst Frsiqoartier

im Bibliotheksgebände fär beide, für den ersten ein Gehalt von 450 fl. und f&r

den letzteren von 250 fl. beantragt. Das Freiquartier für den ersteren konnte

jedoch nur dann gegeben werden, wenn die Herstellung einer entspreciienden

Wohnung, nämlicli zwei Zimmer, Kammer und Küche, sich mit der Ökonofuie

des herzustellenden Gjn>nasialgebftudea leicht vereinen läßt, sonst wäre demselben

tu dem angetragenen Gehalte ein Qoattiergeld von 100 fl. mit der Terpflichtvng

anzuweisen, nicht Weiter alt 100 bis ISO Klafter von dem Gebinde sn wohnen,

um in Falle cinss Feneransbruches im Geblsde »der in d»ssen Nihe gleich cur

Hand za sein; die RQcksicht auf einen derlei Fall dürfte dagegen entscheidender

Grund sein, für den Diener der Bibliothek eine Wohnong (Zimmer, Kammer,
K&cbc) jedenfalls im Hause tierzuttelleii.

Für Reparaturen der Kinrichtungsstücke gab das Stift in den letzten zehn

Jahren nicht mehr als 80 ü., daher jährlich den unbedeutenden Betrag von 8 fl.,

aui. Die Reinigung der Lokalititea kostet» jflbrlieh 8 fl., weleb» jedoch ans der

jährlirben Dotation bestritten wurden ; die Beinigung der Bücher gehört su den

Pflichten des Bibliutheksdieners.

Nach diesen Anträgen würde dem Studienfonds durch die Übernahme der

Bibliothek eine approximative Ausgabe von etw.^ Höo bis 940 fl. zur Last fallen:

eine Aasgabe, welche mit dem im Bericiite der vormaligen liande^'SchalbebOrJe

vom 25. Jänner lb52 darge&tellten Vorteile in keinen Vergleich kommt.
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Bitmit glaubt die k. k. Stttthalterei die to« den bocUObficba

Ic. k. lliniiteriQin angeregten Bedenken gegen des Eimehreltea de* Sliilec m
Enthebong toii der Verwaltung der Biblintliek gegen nnentgdUiche Oberinemg
des Bibliothcksgebäades beantwortet ttnd dergetan za haben, daß die^eIh^D

teils durch die nachträglichen Krhehuiig«»n besfitipt. teils nicht von d-r Art

sind, am die Billigkeitsj<rün*i<>, welche fiir die Annabme des Aiierbiet^iis dtt

Stifte» sprechen, und die wesentlichen Vorteile, die hiedarcli dem Gvntnasiil-

anterrichte in Lim zakomnieo, zu entkräften, uud erlaobt sicii in Uiaweisaug

nnf den Beriebt der ehemaligen SebnlbebOrde Tom 25. JBnner 1852. ZnbJ 1174.

anf die allerhOcbste Gene>*mignng dee vem Stifte gemarkten Anerbietena ehr-

farchts?ollst einzuraten. indem Ton dieser allerbOehsten < ienehmicrao^ allem

die weiteren Verhandlungen Aber die Uoterbringau^ der Bibliothek abhioges

and darch die<>elbe der so notwendige und ^eit Jahren fergebeoe geariBackte

Bau eines Gvinnasialgebäodes in Linz ermOglitbt wird.

Die herabgelangten Akten werden ehrforcbtsrolist wieder beigeechloasea.

Wien. 9. Joni 1854.

Das Anerbieten des Stiftes worde sebliefilieh docb nicbt angenomm»:

und so blieb es trotz anch in der Folge unternommener Versuche de?

Stifle>, die Last abzuschütteln, beim alten.

Im Jahre 1879 Mai H» kam zwar ein Vertrat: zwischcr.

dem Stifte K r e ni s m ü n s t e r und dorn Museum F r a ii z i s c •

-

C a r 0 1 i n u m in Linz zustande, in welchem letzteres rechtsverbindliolt

«'iklärte, alle dem Stifte in Hinsicht auf die Studienbibliothek ohlieg-endcn

\'« rptlichtungen gegen eine Kapitalssumnie von 20.000 fl. von dem Zeil-

punkte ab, als di" r)»emabme dieser Bibliothek in das projektierte neae

Musealgebäude möglich sein werde, auf sich zu nehmen. Das Ministenum

für Kultus und Unterncbt genehmigte mit Erlaß vom 5. Septembo' 1879.

Z. 11162, diesen Vertrag, er wurde aber räckg&ngig gemacht,
weil das linsenm in riomliche Schwierigkeiten gekommen wftre, die den

Nenban ?on Tomherein nnmOglieh gemacht hätten.

Der Abt trat freiwillig xornck nnd brachte damit ein namliaftM

Opfer. So ist denn bis heute die Stndienbibliothek anf die sieben ZinuBir

beschri&nkt, die ihr im Jahre 1784 zugewiesen worden sind» eine Situation,

die einfach nnhaltbar ist, da ein weiterer Banm znr Unterbringung dfr

iiachgescbafften Werke nicht zur Verfügung steht.") Die Personal-
frage wurde in jüngster Zeit vrn der lu gierung insofern modifiziert, als

li^n Prcf. Dr. K. Srhiflmanii ab 1. Juli 190S mit der pro-

visorischen Leitung der Bibliuthek betraut hat.

^) Trütx ^ineoj au&lüiiiiiciiea Berichte, den der im Jahie toai

llinisterian fttr KnHiis and Uateiricht nr ftetisiea geesndte Dr. SimonU
erstattete, geschah niehtt.
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Es ist nun hoch :in der Zeit, daß Oberostorn-icli das erhält, was

andern Kroiilatider srlion lnnir>t besitzen: eine wirkliche, fachmaiioiscb

geleiu.'te und vom Staalt- luiiroichend dotierte k. k Studienbibliothek.

Eine Begründung dieser Fordeinn; sollto in einem Kulturstaate äber*

flüssig sein. Dr. Ortner liat in einem 7w:ir kurzen, aber sehr gediegenen

Anfsatie^') erst kurzlich die Bedeatang der Stndicnbibliotbeken dargetan.

Ich inOchte es nicht nnterlassen, die Haaptsfttze daraus nochmals

bieherznsetzen

:

,l>ie StndieiibiUiotheken alt ProTin-Haaptbibliofhekea in «nifenititiloten

Eronlindera haben in ihrem Bereiche gans daaeelbe in leisten, was di« Uaifersttits-

r>ib]iotheken der übrigen Kronlftnder Terniitt«ln. Sie sind die Laodesbtbliotheken

ihrer Länder und sammeln und bewabrea die besagUehe Taterliadiscbe Literatnr

aller An."
„Die Studienbibliotheken ßtellen aber auch die Verbindung ihrer Profinzen

mit der gauzeu zeitgeoOBsischeu üeiüteskultur her oder solitea das wenigstens

tun, seweit diese im Sebrifttam niedergelegt ist nnd soweit sie fBr ihre Besirke.

fir die Triger der Bildong in ihnen, fftr die sahlreidien ehemaligen Jfingsr drr

Hodiscbnleu, die doo in ihnen leben nnd wirken, ?or allem filr die JogondbUdner

aller Art in Betracht kommt."

„Für die Studierenden und Prüfungskandidaten ihrer Kronländer könnten

und sollten die Studienbibliotlieken dasselbe leisten, was die Uuiversitäts-

Bibliotlieken lur die ätndiere&den ihrer Städte leisten. Ks ist ein Uotecbt und

eine Bftcksländigkfit, dafl dies beote nnr in sehr beschränktem Ms0e mdiBch Ist.*

»Gerado die Pcovinten, die ohnedies keine Hochschnle haben, haben ein

doppeltes Anrecht auf eine gnt ansgestattste nnd liberalst Terwaltete Landes«

Bibliotliek. Sie könnte das beste Gegenmittel g^^n die Qberhandnehmende

Verflachung, Veiüuüerlichung and Versumpfung unserer besten Kräfte in den

Provinzen sein. Gewiß besteht die Kückätändigkeit unseres OfTdntlicben

Lebens bei uns nur meist darin, dafi wir etwas noch kaum als ein

Problem, als eine Aufgabe empfinden, was anderwärts lange erledigt oder doch

tflcbtig io AogiifT genommen worden ist. Und es gibt Dntsende von Fragen der

Sotislpolitik, der Öffentlichen Woblfahrtepflege, der kommunalen Terwiltang, der

Landwii tschaft, der Technik, Aber die wir' uns bierzalande immer wieder die

KOpfe zerbrechen, w&brend sie sodetwArti schon gelOst sind. Hier käme

einfach aof das Wissen nm die Tatsachen an. Und da es heutiutage so guc ah

nichts mehr gibt, über das niciit etwas Gutes geschiieben wordert ist, und da

ferner Bildnng und öffentliche Wirksamkeit auch durchaus nicht mehr ein Mouopol

der Grsdoieiten sind, wie denn aoch die Unifonititon ibr« Kastenstellmg anf-

gegi-ben baben. so ist dsr Natten nnd die Anij§[abe guter Offentitchor Landes*

Bibliotbeken fflr s 1 1 e Btinde des Yolkee einlencbtend.**

Ich habe diesen trefflichen Worten des TerdieDstTollen Vorstandes

dsr Klagenliirter Stndienbibliotbek nur weniges hinznznfngen.

Vom Bechte der Stndienbibliothekea (Hitteilnngen des Osterr. Vereins

(flr Bibliothekswesen, 12. Jbrg.. 1. Heft [Wien 1908]. 8. 54 ff j.
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Es konnte btispielsweise auf die Bestrebnngen der GeselUchifj

fÜ r deutsche E r z i e h u u s,' s - und S c h u 1 y e s r Ii i c h t e hinsr^wifw

werden, die meines Eracbtens in den Provin/.en nur dann wirklicii*- Ere^^bni**

zeitigen kniiufn. wenn di»* Studionbibliollu-ken da,s Material iieistt-lKi!. b

sollte an jeder Studienbibliothek eine eigene Abteiliinir das schuihist-ns'

Burh-Tsubstrat veifinigen und bfqnem zugänglich inadifii. Hier lirt:*. 'i;

vichtiges Feld wissenschaftlicher und zugleich praktischer Arbdt

Die Bedeutung historischer Erkenntnis für Schulfragen wird m^mm

unterschätzen, der da beherzigt, daß schließlich schon alles eiiuiul da-

gewesen ist.

Es seien mir nur noch ein paar Bemerkungen ünrr He Uv.:-'

Stadionbiblioihek gestattet, welche für den nächsten Zweck dieser \:t>-:^

— einen ailsflUirlichen Bericht über den Zustand dieser Anstalt bebalt'

ich mir vor — dartun sollen, welchen Oefabren ein YolksTennAgen ä»t

Art hier preisgegeben ist.

Die Bftome, in denen die Bibliothek untergebracht ist, sind enino^

leaergefUirlieh, da sie eigentiich eine Privatwohnnng darstellen.

Die Decken sind so schadhaft, daß fortwährend von der darao a^

gebrachten Stnkkatar Teile abbröckeln nnd die Bftcher beschftdigea.

Die Kapelle, derzeit der einzige gewdlbte nnd in dieser Huisidit'*'

fenersichere Banm, ist nicht einmal gerinmig genug, um alle Handsc^rilbL

Inkunabeln und aonstigen Kostbarkeiten aulzunehmen, und entbehrt wtA

der notigen Einrichtung als Zimelienkabinett, so daß diese Schatze dmcit

als Chaos dort beisammen liegen, darunter Handschriften von mnm
Werte, wie das Evangeliar aus dem 11. Jhrh. mit blattgroßen bildlich«

Darstellungen.

Das Bind Zustände, die einfach onhaltbar sind. Es wird Sache in

oberösterreichischen Reichsrats-Abgeordneten sein, im Xamen des Land«

ob der Enns Abhilfe zu fordern.

Es handelt sich um die ehrwürdigen Zeugen einer taoseiiiijatni'e-

Kultur, um eines ih:-r hervurraurond.'^ten Bildnngsmittel unserer Zeit: und W

daif man wohl zuversichtlich hoffen, daß hier einmal Wandel giVMh*iff'^

wird, umsomehr. als sich ja das Stift Kri-nismünster stets bereit

hat, dniii Staate für die rbernahme der Bibliothek eine bedeuteade Ali-

Klsungssumme zu h'-zahU-n.

£s gilt, eine alte Ehrenschuld abzutragen. Yideant consulesl

Dr. Konrad SchiffiaaBii.

>«i Der Zoganc ist eine hölzerne Tfir.
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Die Wiegendrucke der Stiftsliibliothek Herzogenbarg.

Aufgefordert von befreundeter Seite, die im Besitze des Stiftes

bofindlichen Inkunabeln der Oflfonttichkeit zu dbergeben. kommt das Hans

diesem Verlangen nmso bereitwilliger nach, ale einer von den liebenswürdigen

Drfingem, der hoehwfirdige Herr Ronaistorialrat und Professor Franz

Beininger tob St Pölten, sich erbOtig xeigte, den Oroltteil dbr Arbeit zu

leisten. Dieser hochwürdige Herr hat denn anch sein Versprechen vollends

(gehalten ; denn nicht nnr schaffte er die xnr Bestimnrang der Wiegendmcke

notwendigen Behelfe herbei, sondern stellte anch sein reiches Wissen nnd

Können in nneigennfltzigster Weise znr Verfagong nnd opferte viele Zeit

diesem Unternehmen. Das Stift findet sich denn veranlaBt, anch hier diesem

h. Herrn den besten Dank fir seine Bereitwilligkeit, die Arbeit zn fördern

und znr VoUendong zn bringen, ansznsprechen nnd den Wunsch beiznfttgen:

dieser Herr mOge nicht erlahmen, hi seinem Streben diesbez^icfae Arbeiten

zn fordern.

Was das Stift noch weiters drängte, seine Wiegendrucke zu ver-

öftViillicliL'n, ist der Umstand, daß durch (li*^ mnniflzente Spende weiland

Ihrer Exzellenz Frau Gräfin Falkcnhavn di« Stiftsl)ibliothek nm die Hälfte

ihr«^s Standes vermehrt wurde, in dieser an das Haus gekumuienen Schloß-

bibliotliek von Walpersdorf landen sirh zirka 30 Inkunabeln, so daß sich

der jetzige Stand der AVieg^-ndrucke über 200 beläuft; gewiß kein«' über-

mäßig hohe Ziffer, aber deonoch wertvoll genug, einem weitereu Jueise

bekannt zu werden.

Die Stiftsbibliothek zeigt ein allmähliches Werden. Besorgte in frühesten

Zeiten das Plans allein die meisten Bücher, so kam später der NachlaB

der einzelnen Herren der Stiftsbibliothek zugute und da waren es Tor-

nehmlich die Herren Prälaten, die durch ihre Bücherbestände in aus-

giebigster Weise die Bibliothek mehrten. Unter den Stiftsprälaten verdient

der im Jahre 1550 verstorbene Probst Philipp v. Mangis besondere £r-

wihnong, da er der Bibliothek eine große Anzahl merkwürdiger Bficher,

besonders Elassiker-Ansgaben, Toranstaltet von den Humanisten, hinterließ.

(Siehe Top. t. N. 0. Bd. 4. Seite 224.)

Die nenerworbene Bibliothek von Walpersdorf setzt sich ans mannig-

fachen Beständen zusammen. Waren im Schlosse schon Bficher von den

JOrgem, 80 kam dazn die Bibliothek der Grafen CoUoredo. Als nach ilem

Ableben des Letzten dieser Familie dessen Neffe Eszellenz Franz Graf

Falkenhayn die Herrschaft Walpersdorf fibemahm, vereinigte er mit dem

bereits Torhandenen Bestände noch die Bibliotheken der Herrschaften DroB

nnd Ottenschlag nnd brachte die Schloßbibliothek sodann darch Nen-

erwerbnngen snf den Stand vun ungefähr 30.000 Bänden.
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Diese ganz respektable Dflchersammlong hat nan ein wahres Bpesikai

und das sind ihre mannigfaltigen ^Elibris* nnd bewahrheiten den S«.

dsB die Bücher ihre Gesehiehte haben.

y ('iiii/.«M(:hn''ii nun dies»' Bücherzeichen die crroOe Sorirfalt der B*-?!:?':.

liiiiii üüjli-y^ii ein irt-wissscs Moikiual /u vorlcihfii und t^ie so 7.Q ykh^r^

— m hat,.(ictiii auch das Stift dio AbsicJit, j^eiiiem ganzen Bücherbestände

(zirka GO.OOO) in Bälde ein solches Bibliothekszeichen zu greben — oci

mC'K«^ dann auch die Bibliothek für immer in den ihr zugewiesenen Bäa&tii

eine Zufluchtsstätte gofunden babcn.

Die nim folgenden Wiegendrucke, soweit sie Torfindiich, sind uch

'Proctors Binteilung nach den Dmckorten angeführt und nor XUel a>4

Zeitangaben, sowie die Nammom nach Hain beigefiSgt die nicht bestiBB»

.baren Folgen mit genauerer Beschreibnng; ebenso finden die bei Hais

.nicht bezeichneten Draclce eine solch kurze Beschreibung.

A. Baatlmmte Braakwairke.

I. Augsburi.

.

1. August Günther Zaiii»^r.

1. — 1475. — Bartholonmeas Pisanus Ord. Praed. >Sunima casaam poeoitr:-

tiallMD. L F. H* 2588. Pr. IM.

2. J o a n n e s B i a m I e r.

8. — 1472. — Joannes Fribuipensi« Ord. Min. Summa confessorom. Ihck

Ordnung des \. b. c. Von latein in titttich gemacht darch Brader Bdchtili

Ord. pr. 1. 4. H* 7367. Pr. 1599.

g. Antoa Sorg.

g. — 1476. ~ 8. Ambiostait. Ezpositio tcn eiplaaatio in corpas Saacti Btisfils

sancti Luce. 1. 4. H* 900. Pr. 1648.

4. — 148f^. — Thomaa a Kempis. Bhie war« Naehvolguig CiistL 1. 4. fUl
Pf. 1699.

5. — 1489. — Henricat de Saxonia. Tractatos de »ecretis maiienun. 1. & fi*

JH34. fr. 1711.

4. Jobann ^chenspeiser.

6. — 1495 — 6vilernin$. Postilla snper KpistaU» el Kraogelia de umpM-e tt

sAOctis et pro detuuctt». 1. 4. H* 62SS.

7. ~ 1497. KUg and antwut «ad a«S.:esprochcBe Ac 1. 4. B* SKI.

Pr, 1794.

— IMk - Wie 7. B» S7Sa — Pr. 1808.

&. firhirdas Ratdolt.

9. — — Kob^rtn« Oärar i ie I.icio Ord. Bis. fiinie»ia de laadiMi

;^attctor«m. l, 4. U' 4476, Pr. 1S6S.
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10. — 1490. — Joannct Gtnnamit de lUglomoiito. Tabnlte dinetiooQm pro-

fectioimnMiii« Tin in mfeivitetibu miiltam ntilM« 1. 4. H* 18S01. —
Pr. 1885.

11. - 1494. — Uimle.PataTMDM. 1. t B* 11849.

II. AvIgoM.

1. 0oininie«t Antelmna-
12. ~ 1499/1500. — JorduiM Bricdiw» Solemnis repetitio % contrabeDtes in e.

romtDA de fero comp. Hbri VI. Cop. II 1888.

18. — c. 1500. — Petras de Ubaldie de Penuio Dr. Solennia atqm ureiie

tractatas de dnobat fntriboe et aliii qnibiiMKiiiqae seeiie. 1. t Cep. III

590O.

III. Basel

1. liernhardus itichel and I^Iichael Weiisler.

14. — 1475. — P. Hobertas CfliHccio de Licio Ort). 8. Fr. Opus QaadrsgesimAle

1. 4. a* 4432. — Pr. 7462. 7525.

8« Micbftel Weneler.

15. — Dne. Bernardus Parmensis. CMoa loDgi leper qainqne libree Decretulioni.

1. f. n. d. U* 2980. — Pr. 7491.

8. Jobann Ton Amerbaeb,

10. — 1486. — Hagittti Petrt Coinesterit. Sebolaatica bitturlca aaere scriptare

i. pp. et cnst g. eil. F. 227 I. 48 c. 2 1. f. H. 5535. P. 7572.

F* i a Tit. CScholastica bistoriea inngistri Petri | eonestori« euere

«criptnre serie brevS
||
uimis et exposit«} exponeittie. H

F. 1. b. V.

F. 2 a. Incipit prologus epibtoluris.
j] ( ) (rubrj Eveic.lo

||
pii ac do-

ininu 8UU ^nilhelino-
jj
kc.

F. 8 a c« 2. Oe creaticflie cmpjrrei eeli et quat-
j]
tiior eleinentoiO.

Cvpitola}. 1. ( ) (rttbr) Nprtniiplo | erat Terbam. t Terba erat pnci
||

F. 227 b. L 39. (ZExpHcit Sebolaatica historia ma^istri | Petri

comestoris. Iiiipressa Batileo Au'l doiniiiL MCCCCLXXXVi. Finita post

festiim Katheriiic. H

17. — 1492. — Saiicti Ainhrnsii Opera. 2. f. H* 896. Pr. 7592.

18. — 1494. — Johannes iiiitienuus. Liber de sciiptoribas ecclesiasticis. 1. f.

H* 15013. — Pr. 7601.

19. _ 1494. . Biebardaa de sancto Victore. De Xlt Patriarcbia. 1. 12. H*
18912. — Pr. 7602.

20. — 1494. — Werneruä Abbas de s. Blasio. Liber deflorationnm eive ezcerp-

tionum &c. 1. 4. H* 10158. Pr. 7604.

21. — 1497. — Joannes Cassianas. De iustitutia cenobioram. &c. 1. 4. H. C.

4564. Pr. 7611.

22. — Johannes de Bromyardt. Summa predicaDtium. 1. f. n. d, H* 8998 —
Pr. 7615.

28. — Beati Anseiroi Arelii«p. Opaacnla. 1. 8. n. d. H* 1186. — Pr. 7648.

24. >r- Boetius. De cüLsolatione Pliil o^ophia«; cum commentario Tbomae dc-

Aqaiao. defekt. 1. 4. o. d. ü* ^67. - Pr. 7649.
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4. Vic*lAss Kesl«r.
S9u MH. — P«ln» LMhtftei T«itw giUiitiw, 1. 1 H« Um-

Pr. T(554.

— 14^7. ~ Me^reth. Igffwii 4« Mrtii ti HMtüiM Scgiae. 1. 1 s'

1Kä«5 — Pt. 76 :9.

27. — 14^7. — Johaaaes Abb«« XiridL C««cwdjAtiM bibÜM cICm«»^
1. t. H* »416. - Pr. 7662.

». — 14». — BotMimv BoMMu. Cmv dmtoraa. 1*4.8*«%'

Fr. 7<74u

fH 141t. FtfMÜariMi mNmMwu «i pnevatoffva Boaaiit obmI'

L4. E» 7300. Pr. 7684.

». ^ 14». — F«tra* LmMm. T«EtM tetcatiMW. 1. t fl* 16^'

Pr. 7eM.

5. M i : b » e 1 F u r t e r

'4L ~ HK. — Dirt Thome de Aoaiao ComaMaUrU in omaei eputoiu

^

PmU ic. 1. f. im — Pr. 7727.

n. - 14W. — lAtr «Mratsna. 1. 4. H« tt2&. — Pr. 773».

6. Johaiia«« Vroben de Hs«««lb«reL
Bt. — 1491. - Bibli« integrt 1. 8. 3107. - Pr. 7755.

34. — 1494. - Con.ttitutiones Clemeiitinaruin. 1. 4. 3619? — Pr. TOi-

ai. — — liiblia s^c a 1. 8. H* 3118. — Pr. 7760.

86. — 1498—1502. — Micoiau« ue Ljrft. BibÜA com glosa ordioarii. f. H*» -

Me. 2. «UM «4. r«p. 4 B4c. » Pr. 7768

IV. BdHM.
1. Henric«! de Coloaia.

37. — 1481. — Alexander Tartagoas Imoltnni. Couilia. n. 4. t. pp< «lo^r

eh. F. 169 c. 1. 66. 1. f. H. 15258.

F. 1 a. 1 6. r. 1. (c. g. a 2) dacta per eommendabileni tiroj n^H"''

•tram Hea rjcuiii «ie Colonia qoi eemp omui oixu gtadenliü § loffl'***

MMtPrit glorie »ibi iufadädQm daxik
j| F«liciter incbo*t () Omini redeDioj"*

BOitfi iiiToca | ftc

F. 169 « 1 64 e. 2. ti* eorie celflctit triflpbitM 4eo aiM. Bmi»

4« I ColoDia BooobU imprtMor Lum 4m. |

169 b V.

2. Franciscus Plato de Benedictis,
88. — 1488. — Cajus Suctoaiug Frauqttülua. De Tita iH CmeMnuB.

H* 15125. — Pr. 6588.

3. Benedictas Hactor Faellias.
89. — 1499. — M. Tullius Cicero. Orationet per PhUippam BarraUuB v/f^^

. &c. 1. f. H» 6129. ~ Pr, 6642.

V. Bresoia.

1. Angalva BritaDnicoa de Paliaxalo.
40, — 1496. — Libellna medltationam. U. Augustini &c.l 1. 12. H.ft 1**'

Pr. 699&
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VI. BriH.

- 1. Drseker dat Tb worvei.
•1. — 1488. — Juhaunes Jtoobat » Canibiu. C« modo in jiut Stodendi 1. 4.

H* 4m. — Pr. 9494.

VU. EBlinBen.

1. Konrad Fyner.
12. — 1473-4. — Henrictu de Goricbeo. Qaaetüonea in i. Thomam. 1. f. H*

- 7806. — Pr. 2472.

IS. S. BoiiaTOiitQra. TraeUtaa qai dicitar dieta salatis. 1. f. n. d. H* 85^. —
Pr. 2479.

44. Themata dominicalia totins anni. 1. t n. d. H* 15462.

VIII. Ferrara.

1. Andreas Gallus.

45. — i486. — Bernardns de Gordouio. Tabula practica — dicte Liliam Medicinap.

1. f. H* 779Ö. — Fr. 5749.

IX. HnieiM.

1. Heinrich Gran.
46. — 1491. — Boetius. De consolatione Philosophie. 1. 4. 3383. - P. 8172

47. — 1494. — P. Koberttts Holkot. Opus pracclarisaimniu aaper Sapientinm

Salomoms. 1. f. H* 8761. — Pr. 3181.

48. ~ 1495. — hispaiius l^^tnis. Conimeotam emendaiam et currectum in primam

Ac. 1. 4. H« 870& — Pr. 8188.

49. — 1496. S. BooATentnnu SormoDoo do tonporo «t laneti« ft«. 1. 4. H* 8S20.—
Pr. 8184.

50. — 1496. — Uiebaol Loobnair. Sermonea dai Saaetii. 1. 4. H* 10178. —
Pr. 8187.

51. — 1497. — Paul Wann. Sermones de tempore. 1. 4. H* 16145. — Pr. 8191.

52. — 1493. — Wuilhelmus Parisieosis. Tractatus auper Pasaionem Christi 1.4.

H* 8820. ~ Pr. 8198.

X. Heldelberg.

1. Heinrich Kooblocbitzer.
58. — 1489. Baptista Gnarinna. De modo et ordlao docendi ot diaoeadi 1. 4.

H* 8181. — Pr. 8189.

XI. Klrebbtla.

1. Dr. Ton Sb firandoni Leboa.
54. — 1499. — Fr. Tkomae llunier. Tractetaa pointUla do pUlaaico eontraetn.

1. 4. H* 11647. — Pr. 8212.

XII. Köln.

1. Ulrich Zell.

55. — Robert Holkot saper libros Sapieutiae iSülomouiö. 1. f. n. d. 8755. —
Pr. 1188.

2. LndwifTon Renebon.
^* — Wemerat Bolowiaek-Faacicalai tomponim. 1. 4. n. d. H* 6814 ? —

Pr. 1284.
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3. Henricnt Qnente!!.

57. — 1496. — Dt propriet;\!ibas elesMoianiB qoAestio Ac. f. pp. ctctK.{.

ck. f. 10. I. 46. 1.4. H. 13632.

F. J. o. TiL De prophetatibat cleicto- - ihib «iiveitia otiliwaaii

ia[i^c.
F. 1 b. ».

F 2 a Qaettio. 2 CÜMaiater loouita t Iwato etcMvta filattf»

tWU ter Ic.

F. 10 a 1. vrT h norabilem nrö iirstictt qaenteil. Ar.aoTi fu •

partui
,

Miii«f»inio qu.idnn^^^ntesicno inpt^r Booa^etiniQ tttVt ad lizia.

gloriä £ booore cüctipotentu Didi«ii»«>me vmt iiiipre««« t U liiw'.

atj Fioite Tel«t ]

F. 10 b. r,

58. — 1497. - Bo«tii«. De cooiolatione pbilMophie. I 4 H« 390. - PfclMl

59. - 1498. Boetiat. D« diadpUoa Mbotoiioa. 1. 4. H* 942a.

XIII. Leipzig.

1. Bäccalaareas Woifgang Stücke! monaceat.
CO. — 1496. — Senfca. De beaU moite. 1. 4. HöÖS. — Pr. 30*4.

XIV. Löwen.

1. Egiaius ae Ii c ratrat.

61. — 148S. Alb«rtiBu CMn4i«fl« Briiiensi«.. TractaitM d« art« lofMifi *

toeendi ». pp. ewt. et «. g. cb. f. 10 1. 84 e. 8. 1. 4. H. 401.

F. 1 a. CCompeadiMm tracbal^ de | arte laqveadi z taccdi Mit

atUia.

f I i'rabr) Uoniain in dii»-do
|]
nalti errat nee est ] Stc.

F. lij a c. 2 1. 5. Impressain p me K^idias de '. herstrat^' p d«i pis

iu Alma
,j
uQiTe:siUte horanien&i. Au- . uu domiui IICCCCLIXIT

•ezta Jolit.

F. 10 b. T.

XV. 1^1.

1. Mftthiai Hnst.
62. — c. 1404-1495. — Bolewisek. FMdeilne tenporam 1. 4. Cop.

Pr. 8570.

2. Johann T r e ii ? e 1.

63. — 149S. — Aviceuue priucipis Abohaij. De iD«dicina Lber. I. f. fl* 2214'-

-

Pr. e616.

3. E u g c i u a r d S c b a 1 1 i

64. ~ 1491. Petras dea OrbeUit Andego?enaia. Semoiiea qnadMceeiaalii. ^?

et ciul. g. eb. — f. 255 e. 2. 1. 49. — f 1 a. (e. t. a i j.) 1. 4. — B.

— Pr. 8633.

Clndpit regUtra ioqaa lragesima- 1| le bortoU c9jd4tie tipcrcFi^

qoa
j|
drajrfsinia. Kt primo de littera A

1

F. 10 a 1 44 c. 2 <l Ezplicit boc regitUam sire U ^ bala Ad i»^^'^

Dei Amen Q

F. 11
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F. IS a (1 Prologns g CSwMoniui opvs novil tt tiagaltriMioiIiB top«
epiilolM qiadIttftM* H fte.

F. 18 a. (TKeria qoarta in oapite jejonii Sermo. I.
]]
dSerroonef

horioli }8cigtie sa epi- 1] stolaa qnadragesime .inoipiit feliciter H ( ) (nibr)

OnTertiml ad ||
dam qni benign' i miie- Q ftc.

P. 255 a. 1 6. ejasdem eiplicit. Sabtil)g3 ingenio p ||
magistrom

EDgelhardam scbaltis na | tione aimanam in arU hac impreaaore
jj
Aouo

uAnÜ» wXSiMSm9 qnadringeiue
|1
tlmo ooiuigMiaM pffi. dfoXUIIL in««»

tb Bovibrii Lagdwii toiprniiB.i "Fdlgt mIb DndtaneielMiL

F. S&5 b. T.

XVI. Maiii.

1. Patria Soh«iffar.

65. - 1470. — KardiMln«. Mamnatraetai. 1. 4 H* 10554. — Fr. 94.

66. - 1476. — 8«itt DmtaliwB opat. 1. f. H* 8508. — Pr. 100.

XVII. Menming«!!.

1. AlbreehtKone.

67. — 1500. — Modaa Stadendi at lagandi eoatantot Ac 1. & H* 11478. —
Pr. 2808.

XVlIl. Narnberg.

1. Johann Santantehmid and U einriah Kafar.

68. — 1478. — Bainamt da Pidt. Opata. 8. t 18015w — Pr. 1959.

2. Anton Koberger.

6d. — 1472. — Alcinons. Disciplinaiom Platonis epitoma id est BreTiariam 1. 4.

H* 620. — Pr. 1965.

70. — 1478. — Leornardvfl de Utino. BermoneB aoiei de Sanctis. 1. f. 16134. —
Pr. 1982.

71. — 1481. — NieoUua da Ljn. Commentarini in N. T. (1. f.) H* 10868. —
Pr. 1998.

72. — 1481^ — P. Henrieos Herpf. Spaoalom aaraam daaem pnaceptoran. 1. 4.

H» 8524. — Pr. 1999.

7a. - 1481. — Petras Lombardu. Libri sententiararo. 1. 4. II* 10188. —
Fr. 2002.

74. — 1481. — Aanaat SjlTina. Bpitftolaa. 1. 4. H* 151. — Pr. 2008.

75. —- 14%. — Johanne! Hardt Sennonea ditdpidi da timpara at da Sanctia.

1. 4.- H* 8485. - Pr. 8081.

76. — 1483. — Biblia laera genaaniea. D7 taatsch hibaL 8. t H* 8187. —
Pr. 2028.

77. — 14S3. — P. Joannes Üritsch. Quadnigesimale. 1. 4. II* 8069. — Vr. 2Ü31.

78. — 1484. — Antoniua Archiepisc. Florent. Historiae seu Gbronieae. 3. f.

H* 1159. ^ Pr. 804a
79. — 1487. — Ueflrath Sermonei da tanctif. 8. f. H* 11004. — Pr. 2059.

80. — 1487. Kieolaat de Lyra. Biblia laliiia anm PottUUt mpar N. T. 1. n.

3. Teil. f. H* 3167. - Pr. 2060.

81. — 1489. Berchohae. DioUonarinm pari 8. 1. t H. C. 2801. — Pr. 2066.

4
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3JI. _ 1491. nach d. 2. März. — S. BonaTentor». CommeaUrü in qaantaorlAm

ententiarum. 5. 4. H* 3540. — Pr. 2068.

88. 1492. — Thomas a Kempia. FracUtoi aveni «t. pmtilis d< peiM
imitatione Cbriiti 1. 8. H» 9108. — Pr. 8080;

84. — 1488. — SdMdel Qutniaa. Begiatnim b.. op. libri «roiieftmiL 1. L

.

*

14608. — Pr. 2084.

85; _ 1493. Scbadel HartmanB. fi«giater <Ua Baoh« der Chroaikm. L C

H* 14510. - Pr. 2086.

ge. — 1494, — Guilhelraus Darandas Min. Bationale diTinorom officiorum. 1. 4.

H* 6497. — Pr. 2094.

87. — 1494. — Homelariui Doetoran. 1. 4. H* 8798. — Pr. 2008.

^[ ^ 1494. JobtasM Herolt Stmionet diidpali de tempore et Saiwtia. 1.

1

8804. - Pr. 9097.

89. — 1468. Johannes Reachtin Capnic. Voc brev. e. a. et 1. et typ. t«. a. pp.

g. ch. 246 f. Schloß fehlt. 1. 59. c. 2 wahrscheinlich C. III., 62ö3.

F. 1. a. c 1. c. 8. 2. Guarinus Veronensia Flore soo salnt^ pltt|

rimani dicit
||
(n) On sine causa

l|
factum esse carte sdo q dipthö g gaa4a

vocabala scire te Teile in | Ae.

f. 88&6. e. 9 1. 8. Finft prine ptra Inü* oeabolari:. |

F. 948 b. e. 9. l 57. atinrar pter illea petinrar Ulipqsibie nti | mn
liter nos. Est em ve iU^M d inbeteie

|1
"ptor ae v ea diUgere. Froinr

q deo ntimnr
[]

90. — 1498. P. LndoTicas de Prassia. Trüogiom aniiDM. 1. 4. U* 1031&. —
Pr. 2119.

91. _ 1498. — Augelas de Clavaaio. Somma Angeliea de etdbte eoUfllaeliM

1. f. !!• 5400. - Pr. 9191.

99. — 1500. BoDaventai». Tabnto «tpet Ubiee aententleraB. 9. t B.* 8M1

8.Fridericn8 Greeeeaer.

98. — Andreas Jebeaaee. Tnetatoa de arbore coaaaaqaiaitatia. 1, £ a. 4.

1025.

94. - Wie 93. 1. f. n. d. (1* 1027. — Pr. 2164.

95. — Lavacram couscientiae oinnium Sacer dutam. 1. 4. n. d. H* 996& ^

Pr. 2185.

Friderfens Creaeeaer et eetera

96. — 1488. — Andreas Johannes 8nper arboribna eeaianqainitatia. 1. t -
H* 1088.

97. - 1482. - Wie 96. 1. f. H« 1041.

4. Georm' Stnchs de Sulsbach.

98. — H88, — Nicolaas de Äusmo. Supplenjentum 1. 4. H* 2168. — Pr.22ßO.

99. — 1489. — Marchesinus. Mammetractos. 1. 4. H* 10567. — Pr. 2262.

100. — 1496. — Jacobns de Viragiue. Historia lombardiea qae aaienlifeBdntc

1. 4. Cop. 8468.

XIX. Paris.

101. — 1487. — Missale Cisterciensiom. a. 1. typ. n. s. pp. et coat. g.cb. 1210

1. 38. e. 2. 1. f. H. 11280.
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F. 1 fc. T. f. 1 c (rabr) Comtntü reverendisaimi in ehristo patrig

z dfii. domini Johannis abbatis
|)
Ci^tercij. sacre tbeologie profesaorii

ezimij. Toti' ori\» cistercij gaoerRlis
{|
&c. ( ) (robr). (nigr) lUter Juhanat

abbu CiBtercij. In Labiloneft dic> | c«Mi Tettit «nKnU eitterciaü « capitali

• gwanlit pltoAifft ftuifant joUtMS, V« | Ae.

P. 11 (nibr) In Bomfoa domtni noitri i'MQ || chritti iMipit nUnlo
• icd'm

II
&c.

( ) (rubr) (nigr) D te lerani ani
||
mam mea deas

||
ftc.

F. 210 a. 1. 24. Optia hoc quikpreclai} dommice oativi | tatis anno,

millesimu quadringetesimo
|j
octogesimo leptimo. priedie vero nonas

||
lep-

tembris ezaratom Ezplioit feliciter.
|]

F. 210 b. T.

XX* PattM.

1. B«]i«4ict Hajrer^mlt Koarftd 8t«]i«U
108. — 1482. JmoUm d« Gliitii. Tradatna de tnimabos «ratii. 1. 4. B* 9660. ~

Pr. 2827.

2. JohannesPatri.
108. — Anseimus ('ant. Ärchiep. TracUtaa in qaastioDibu cur Dtu homo 1.4^

n. d. H* 1188. -- Pr. 2830.

104. — äutnta Cocilii Salisborgeosis Froviucia auoi 1490. 1. 4. n. d. B* 15048,

- Pr. 2888.

105. — 1401. — Pmliit Wnsn. Caa. Sarmanet da tanport. 1. 4' H* 16144. —
Pr. 2840.

106b — Michaal Locbaiair. Sannonas da Sanctia. 1. 4. a. d. 10172. —
Pr. 2845.

107» — Fr. Joannes de Fabrica ord. rniu. Tractatua compoaitus super declarationam

Indalgaticiarum cooceasarum &c. 1. 4. n. d. H* 6880. — Pr. 2847.

XXI. Pavia.

1. Leonardua Gerla.
108. — .Aiiglicoa Jabaanaa da Gaüadan. Baan anglica practiaa maditiaaa. 1, 4

a. d. II. Pr. H* 1106. — Pr. 7106.

XXII. Raatilaiaa.

1. Jahana Michaal Grajff.
100. - 1487. Compadta Varboram. 1. 4. JSL Pr. H« 5578 — B* 14776. —

Pr. 2724.

110. — Cecilii Cypriani. £p. Libri at apiatola. 1. f. a. d. lU Pr. H* &89&. «
Pr. 2750 Appandiz.

XXIH. Raa.

1. üdalricua Oallus-Han- ex Ingalatat.
111. — 1477. Atbaaaaiaa. Commantarioa ia S. Paali apiitalat. 1. 4. 1208. —

Pr. 8874.

2. Georgias Laar de Herbipoli.
112. — 1480. — Siccaloi Abbaa Panormitanai, Lactara Daaretalinm. 1. f.

H* 12811.
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XXIV. Sptler.

1. P«tr«t Drftob,

III. ~ 1479. — P. JobuiiM Nider. Smbhmw de tmapore «I Saaelit «t qwite-

jesimali. 1. 4. H* 11803. — Pr. 2855.

114. - 1486. - S. Piwp«r Dr. £ccL Dtrite oratemptotiT«. 1. 4 H* 1S417. -
Pr. 2365.

115. — 1487. — AQtoninas de Florentia. Phm« pan Sammo. 1.4. H* 1247>. —
Pr. 2370.

116. — 1488. P, BAptiite dt Silit. Sauna Mrawü. 1. 1 1418a — Pr. »74.

XXV. StraMan.

1. Joaanas Jlanttlia.
117. — afeht Dach 1470. — Pr. Joannes AfUxaaai da Afli. Sonma da auftas

aaBMiaatiaa. 1, f. fl* 1888. — 207.

8. Adalf'Baaak.
118. — 1470. — Fr. Jaanaai Haroh aid, t. Fraaa. Smoaca discipali d«

tampore ftc. 1. f. H* 8478. ^ Pr. 849.

119. — Tor 1479. - Biblia latana eam glam ardinaria. 4 f. fehlt daa arrt Blatt

fi* S178. ~ Pr. 299.

8. I>r. daf Uaiiriama ArimiBaaaia.
120. — 1472—4 — & Tbanai da Aqaiaa.' De veritata aetfaolicaa fidei aealia

geiitae. 1. f. H* 1885. — 888.

4. Dr. dervitae Patrum,
121. — Jobannes Marchesinus. Mainmotrectas Bibliae. 1. 4. fi* 106&8. liack

Baebler wahrscheinlich geoannter Dr. und Ort.

8. Hartia Bahatt.
122. — Albartae Xagoae. Saper : nieeae eet 1. f. 468. — Pr. 404

5. Dr. der legeuda aurea.
188. — 1488. Ubar maraUtatan dielae lamea aaimae. 1. 4 H* 10S88. ~ Pr. 418.

6. Johann de Grüningen.
184. — 1484. Jordanua de Qaedlinbarg Sermoaes de Saaetie. 1. 4 H* 944. —

Pr. 439.

125. — 1485. — Bibel 1. Bil. p. I. 3188. — Pr. 443.

126, ~ 1498. — Mlcolaae de Ljra. Poeülae iu N. T. 4.4 H* 8169. — Pr.462.

187. ~ 1496. — Aatanioa de Bitaata. Seriaonee demiaicalaa. 1. 18. H* 8819. —
Pr. 467.

128. ^ 1496. - 8. Antonias .Arch. Fl. Repertoriam totioi eane. 1. f.H* 1249.

— Pr. 469, 470, 471, 472.

7. Johaoa Priae.
129. 1486. — Johannes Halber. Vocabolariaa PradiaMiliaai. l. 4 H* 11040.

— Pr. 516.

180. — 1486. — BibUa eaeia. 1. L H* 8095. — Pr. 5ia
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181. — U87. — Fr. Joannes Herolt Sennooes ditoipoU ot de Ometis «t Promp-
taariam. 1. 4. H* 8497'.

18S. — 1488. — FiMiedw Umporui omnti aBtiqnaram «ronioM compleelnii.

1. 4. H« 8987. - Pr. 588.

183. — 1488. Joannis GertOB Opera. 2. f. H* 7622. — Fr. 534.

184. ^ 1490. — BarlholonuMiM GepolU Vaioneiiais. Caatola« juris. 1. 8. fi* 4866.
— Pr. 547.

185. — 1491. — Boetiu De eoMolattoiie Pbilosopbiae. 1. 4. H* 8882. — Pr. 576.

8. Dr. d. J^rdftnns to« QBtdllDbvry.
186. — 1488. — Bauet] VieentU. 8npms 4« tonpertb P. Ii. 1. fl H* 7005«.

187. — 1488. Cant bre?«a DMrataUam SiKti et Cleineotiiiaran. 1. 1 4M0.
— Pr. 695.

188. — 1486. Fr. Miitton. Ibrgarite deenli am tabaU *a. 1. t 10848. — '

Pr. 607.

189. — 14«7. Aegydius Anrifax. Speculam exemplorara 1. f. U* 14917. ~ Pr. 609.

140. — 1489. - GesU Bomanuram. 1. f. H* 7746. — Pr. 621.

141. — 1498. — 8. Vieestil. Sermooet de tempore. P. aeit — 1. 4. H* 7009>.

142. — 1488. JiM^ai de Voragine. LagandA anaa. 1. 4. Cop. 6187. ^
Pr. 68a

148. — Joannes de Tarrecremata. Qaestiones eaaagolioniiB tan de tempore

qaam de Sanctia. 1. f. H* 15713. — Pr. 934.

144. — 1495. — Gnarinof Veronenaü. \roeabalariaai breTiloqaam, 1. 4. C III 6298.

— Pr. 637.

145. — 1495. Aegjdias Aarifax. Specolam exemplorom. 1. f. H* 14919. —
Plr. 688.

146. — 1488. — BooeUiB JohaDsea. Toeabolaifoa brotneqaiia. 1. f. C. III 6898.

— Pr. 647.

147. — 1490. — Johannes de Urbach Dr. Modaa legendi abbreviataraB io utroqoe

jare aive procesaua juria. H 4485. — Pr. 655. tjp. n. •. pp. et eoat. g. eh.

1. 4. f. 124 1. 52 e. 2.

i. /. a. 7^ Modaa legendi abbrefiaturaa in
||

ütro^e jare aive

prooeeaoa jaria |

1. t b. T.

S. f. a. ladpit llbell* dana 1 nodfl legidi abbrofiatoraa in atrogpe

jare.

(9) Wia prepoate
||
raa est ordo pua hoana pe

1|
&c.

F. 124 b. 1. 48: Finit. über plor.mZ^ tractatuQ jnrj im- y preasos

Argentine Auno dni MCCCCXC | Fiuitaa io rigiia Laarentij.
||

148. — 1488. — Beoehlin Johaooea Oapino. Toeabalatioa bveTiloquaa. a.L ata.et

tjp* n. g. eh. a. pp.

F. 881 (fehlt ScUqB) 1. 52 2e. Cop. III 6896 beatimmt nach Haebler.

F. 1 a. Voeabntari* brevUeg* eamarti do dipthmi
||
gaadi panetaadl

et aecendnandi.
|]

F. 1 b. Sunt qui »ibi jatii. plarima comparare vo
||
Inmina Stataerant

a quo^ profecto lectoe aepias dictionu avertit ignorantia faatidit^ | fte.

F. 8 •. Gaaiinao VoroiMMii Floro rao aalots
||
plarlmaiB didt 0

(rabr) On eine ca«« | aa faetnm eaie eerto edo q di- 1| ke.
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F. 7 ». laeipit BravUoqoit vttwbohriu.
]| ( ) Aa. do« | imim

Mce ne8cio loq q.i
|| &c.

F. 261 b c. 2. 1. 50. Despnmo. at. are. n. p. i. Tal le Tel deortacn 3

spumere tI' purgare ^si des : snm a spuma
|]
ponere. zi* ra de z ipomu

jj

149. — 1499. — Johannes de Urbach Dr. Modas legendi abbreTiatura» in otroqae

. jare liTe proeestus jorit. Liber plurinDornm tracUtoam jari«. 1. i. B* 11487.

— P^. 667.
9. KnobloachoB.

150. — Johannes Melber. Vocabolarius PredicaDtanm 1. 4. conL Copp II 8967.

Haue uaper librom apad Tribono*.

10. Martin Flach.
IM. — 1487. Gnido de monte Rotberii. Manipalos Caratomi t. tjp. m «t

a. pp. g. ch. 1. 4. F. 118. 1. 37. H. 8194. — Pr. 671.

F. 1 a. Tit. Manipulus curatora.
||

oflicia lacerdotoj scadin | oriiai

aepte aacrauiento^
|]
perbreviter aplectens

|]

.' . F. 1 b.

F. $a. Tabttia Mqttftie ap4|ria qd^ Ifaaipalaa cnrato'9- aueapat

faUeitar iaeipit.
II

F. 4 a. Iiicipit feltciter do Q etisiimi at faraosinimi Tili dni Gnidait

da mQte Ro'
II
therii liber i {[ Mutiipnl' currato^ Tnlgariter appellatiir

[]
^le.

F. 118 a 1. 31. gat. r q tne pectöre ^ces ad deü fideiiter fumiat.

Hec in'
||
sup ezarata sunt in famosa civitate. ArgentintensitL Aubbqu dm

MCCCCLXIZVII). I. dia maaait Maij. H

F. 118 b. Da caadttisiboa r«qai
|| altia ia tanania aaehariati« aacra>

naailLl .

168. — 1489. — Fr. Jobannes Herolt. Sermones diseipali da Saaefcia at Pramptaa-

rinm. 1..4. H* 8499. K;ich Haeblfr bestimmt

158. — 1489. — S. Bonareotara. TracUtoa et libri qaamplorimi. 1. 4. H* ^^465.

— Fr. 6ö3.

154. 1491. — Angelas de Clavasio. Summa de casiboa eonscientiae. 1. 4. fl*

5891. — Pr. 698.

156. ^ 1494. — Varcharinoa. Kammetiaatat. 1. 4. 10578. — Pr. 700.

156. - 1494. - S. ViaMBtfaa. Samaaai da saaetii. 1.4. Q*7009*. NaabKaeUar
M»^ Nr. 50?

157. - 1496. - Kaimond de Sabaada. Thealogia aataralis. 1. i. H* 14069. —
Pr. 708.

158. — 1496. — Bernardinos de Bqsüb. Mariale. I, 4. H* 4161. — Pr. 704.

159. 1499. ^ Jabaaaaa Hefalt Oratlanai. 1. 4. H* 8506. — Pr. 718.

11. Georg Husner.
160. — 1500. — Magistri Petii Comestorü. Scholastica bUtoriaa. 1.4. H* 55S8

. 11 Pr. — Pr. 749.

12. Pr Ü6S oder Schott.
161. — 1489. — Fr. Jabanaai Harolt Bamanas diteipali dafikt 1.4 H*849H.

-Beatiavat aaab Haablar.

Ohne den Dr. baatimmt n haben

:

168. — 1498. — Dae. Baraardaa PariBaatia. Gmu longi aapar ^^oratalas. 1. 4.

U* 2988.
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XXVI. THbligtii.

1. Johann Otmar.
168. ^ 1499. — Gabriel Biel. Epithoma expoilti«iia Canonii mlM. 1. 4. B* 8161.

- Fr. 8288.

164. — 1499. — 1500. - Gabriel Biel. Sennones de fettifitatibos elirietu 1. 4^

B* 8184, 818& — Fr. 8284.

165. — 1500. — De Staapiti. Deeiaio qocetbnia de audieatia mliee. 1. 4. fl*

15052. Fr. 8285.

XXVII. Tirli.

1. N i c 0 lang de benedictis Hispanus «t Jacobinos Saigas.

166. — 1492. — Qniricae de Aognafeis de Terthoma. liUmen Apotbecarioittm. 1. 4.

H* 2118.

XXIII. Ulm. .
.

1. Johann Zeiner ex Reatlingen.
167. — 1475. — Guilhelmas Durand as. Bationale diTinorom officioram. 1. f. H*

6475. — Pr. 2507.

168. — Johannes de Nider. Aarei sermones totius anni. 1. f. B* 11802. —
Pr. 2535.

160. — 8. Hieronymus. Liber Titas Fatruut. 1. 4. H* 8594. — Pr. 2586. . .

I •

.

XXIX. Venedig.

1. Wendelin de Speier.

17<K — Lifina. Bellum panieam ieeandim, len bietoriaiui Hbri XZI—ZZX»
e. L et a. et tjp, n. rom. eh. e. coat. et pp. 1. f. F. 140. 1. 48. H. G. 10180.

- Pr. 4088.

F. 1. ( ) NPARTE 0PEBI8 LICET FBAEF.4BI HIHI | qaod in

principio samme totias pfesai annt plen'^* rez scriptoree P bettiun mailBie

memorabile omninm qaae an^ gesta annt me Q ftc

F. 140 a. 1. Ali. Primas certe bic Imperator nomine virtp a ae gentis:

est nobilitatoB. Kz
||
emplo deiude hajas\ neqQaqoBs vietoria parea; inaigoea

imagiiiam titalos
||

ciara^ cognomina familig Fecere.
||

2. Nicolana Jenion.
171. — 1471. — M, Tullii Ciceronis. Epistolarum familiarum. s. 1. s. pp. et s. et

cna. F. 201. 1. S3. r. ch. 1. 4. H. C. 5U:S. — Pr. 4069. — F. H. 5168.

F. 201a. 1. 28. M.CCCC. LXX!.
||
OPUS PRAECLARUM M. T.

CICERONIS
11
EPiSTOr.ARUM FAMILIARIÜM A NICOLAO || JENSON

GALLICO ViVKNTlBÜS NEÜNON ü ET POSTEßlS IMPRESSUM FELl-
CITER FINIT.

II

F. 201 b. T. .

172. - 1479. - Biblia Sacra. 1. 4. B* 8078. — Pr. 4119. • •

8. Franeiiena de Hailbritn et KieoUaa Frankfor dia.

198. 1476. — Miehael Medialaiiiu Carehano. Sermonarinm per AdveotaB et

quadrageeinam *e. 1. 4 H* 4506. ^ Fr. 4166.
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4. Jo»in«t de Colonia soeUsqa« «jnt Joannet MftBth«n d«
Heberretges.

174 — 1478. — Fr. Joannes AsUxanns de. Oed. Min. Soauu de unhu cmr
MientiM. 1. f. H* 1888. — Pr. 4829.

5. Andreas de paltasichis catarensis et Bononias de boaintt
••«tia.

175. — 1478. ^ Iiaetiiitiai FinDiBunnu. D« diTloi« ioilitationibu adfWMt
gratet. 1. 4. 9818. — Pr. 4426.

6. Britanniens Brixiensis, Joannes de Torlivio etJnb. et

Gregor de Gregorianis.
176. — 1483. — M. T. Cicero. De ioTentiooe rhetoricae Toteris &c. 1. 4. H*

5078. — Fr. 4501.

7. Johann et Gregor de Gregorianis.
177. — 1496. — Bernardus de Gordonio. Tadula pia«tiM di«te Lilinm madisiBe

1. 4. H* 7799. - Pr. 4651.

178. — 1497—98. — S. Hieronymos. Opera saper nouDallos Ubros Ss. Scriptarae

1. f. H* 8081. — Pr. 4558.

179. — 1500. — Jobannes de Ketbam Alamanna. Faacieolna madicin«. 1. 1 H*

9777. — Pr. 4581.

8. Baptista de Tortis.

180. — 1485. — Marcna Tnllina Cioero. Epistolaa. 1. f. H* 5188.

181. — 1494. LIbar leitat Dearetalinm et Clenaatinaa. 1. f. H. C. *8829. -
Pr. 4647.

182. — 1496. — Decretium Gratiani. 1. f. H* 7915. — Pr. 4654.

183. — 1496. - Greporiufl IX. Decretales. 1. f. H» 8085. - Pr. 4656.

184. — 1499. — Antonia« Corsetas. Kepertorinm in Abbatem. 1. 1 5772. —
Pr. 4667.

9. PetarVaafer 41; Nicolaus de Conten g'o.

185. — 1482. Avicenne principis Abohaly. De nieditina Uber. a. lüp. tt. a. pp. at

COSt g. ch. F. 427. 1. 64 c. 2. 1. f. H 2203.

F. 1 a. (rubr.) (o. s. a r.) Liber canonis primus qaö prinoeps abeali

abg&c
F. la. 1. 5. (1) (mbr.) N primis

|j
deo gratiai agam' | Ae.

' F. 481 b. 1.' 88 e. 2 Eiplataa 8 libellna da viribw coidii qal

prin I ceps ATicSna edidit. Inprenna YcttetUa Anno | inearnatiaoia Da«-
nie«. MCCGCLXXXU.

10. Andreas de Torresanis de Asnla.
188. — 1402. Bartolna da SaioliMfata. Da eaauda paita inforeiati e. r. <^

1. 65. c 2. 1. f. H 2604.

F. la, 2^ BAr. anp. aeda parte inforeiati | avni additianibna.

F. 1 b. T.

F. 2 a. (Z lucipit aarea lec. eximij utriasy jnri mOBaieka | d&i Bari

de saxoferrato sap. scda pte itorciati: iuia|
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• F. S68 b. 1. 41 e. S. gwtar iiiMiüi. laprHM enetijs per AsdieM
de I toraNoit de Anl«: »090 dfti: MCOCCLXXXXXIMie | XX B«v«bKit. |

187. — 1497. — Felln«« Sandel». CennMiitufo ip ttbnw DeentfeUan. 1. f. H*
G 14280.

188. — 1498. — Oratiitoai. Coneordis diMorUotiam C«nonam. 1. 4. ü* 7916. —
Pr. 4775.

189. — 1499. — Sextus decretalium. g. eh. 1. 4. o. 2. U U 3628.

/. Fm m Seil* decretelHl enj 0 certit idditMb' | Joiato Andree.
||

F. 1 b. <r Sebaetimnt Braut lectoii 8. D. | Potoiaaeaiot jaaididiin

deereto^ : puaril^ deeretialill inpreMiaS : 8ati8[at arbie | ftc.

F. 7 a. (q) Uia pcepoataraa f «urdo pii* | bomaDA aabaidia pdere

ttt y &c.

F. 145 b. lib. T. 1. 87. (rabr.) C Seiti decretalitt opai: ana cfl

apparatas g ai<g additionibaa ex Dorelis Joaunis an
||
dree viri dilectissimi

colleetia: fai arbe Veno Q tiaram epen alQ^ iadaalria Andre« Tbare | lauf

d« Aaal« diliKenter ««t im|ir««iani An' | ao falatia. XOCCCLZXZXIX die

TO III. septsbria. |

190. — 1500. — Con8tttati«aec ClementiBarani. 1. 4. H 5547 — Pr. 4747.

190 a. — Andreas de Torrecania de Aaola. f. eb. «. c. 1. i. F. 115. 1. 52. e. 8.

H 5447. - Pr. 4747.

F. 1 a. CouatitatioDes || Clementina ||
nim.

F. 8 a* 0. 1. c. «. Ac ij. ( ) (robr.) Oaunes. Gratioeam boe boib9

p«r I iterptolionaa deiifaftioaea fel ttjo g mologiaa eitellere. aO e«t nieas*

F. 98 a. c. 1. c. 8. Nn. iij (rabr.). Hieronymi clarij Britiani jnrii

utri
|]

niq} doctoria ptboootarü et coaiitia apfl
|| ei I extravagitDa d*efetalea

breve pludia
|]

.

(nigr) Ad lectorem
|]

C Cfl oll magistrato psertim ecciiästici
|| &c.

F. I]5b. c. S. 1. 27. auj z copletieaS: felieit« ealabrii pdaait
fl
Aadr»S

d« toneaaida d« Aaala Veaetiia | impieaaioal operam daatem. Aaa« dfti |

M.CCCCC. die T«ro. III Jaaaaiy. |

11. T b 0 m au de Blawi l.

191. — i486. — CompUatioa decretaliupi Gregorii IX. 1. 4. H* Ö021. — Pr. 4768.

12. .Andreas Jacobaade Chataro . de Paltaricbla.
128. — 1488. — Missal e Romaaam. 1. 8. B* 11881. U. Pr. naeb Tbemaa de

BUwit. — Pr. (4769 -88).

18. Harmaaaaa Liebt«aat«ia Coloaieaaia.
198. ^ 1420. — 8. Tboma« d« Aqniaatia Ord. Fred. Opnaeola. 1. 4. B* 1541. —

4. Pr. - Pr. 4782.

14. Bernardinas Stagninus de tridino.

124. — 1488. — Almaaaor Bbaiia. Uber aoaaa. 1. 4. H* 18808.

15. Georgias Arriyabenis.
125. — 1491. — Codex Joetiniani. g. eb. 1. f. 1. 83. c 2. H 9525.
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F. 1 a. (i) c a. 8. N niMniiM dlU., C Ineipit a deo: nt . i . de officio

pfecti pre | torio apfarice. I. in nomine domliii . M. | C Jattiniuii, jMlii

filias fnit: nt insti, de doroa § est z ||
&c.

F. 316 a. 1. c. 2 Finis.
|I
G (rubr.) Breves conclusiones noTein

Ubrorom codicis.
||
(nigr< Prima suvrat : seclltia parut : ius tertia dicit: | kc.

F. 318 a. Registrnni
{|

1. 40. Ezaetfl insigi e hoo at^ pclaitl opas

Codidt. Yanetija impssap
||
Georgia arrifabm« UantaanlL Aano lalitii

HCGOCLXXXXL | Lava dao. |

196. — 1496. — Albertos Magnus. Compendioaum *€ opttt PfaikMopIda BatanBi

1. 4. H* £06. — Fr. mi.

16. MattbaeuB Capcasis Parmensis.

197. — 1495. — Franciscm Fhilelpbos. £piaioU familiäres. 1. f. H* 12944. -
Fr. 5000.

17. BonettusLocatellu».

19d. — 1489. S. Aureiius Augastinus. De civitate Dei. g. cb. typ. d. s. pp. e.

ciut F. 261, 1. 51. c. 2. 1. f. H 2065. — Fr. 5018.

F, la, TU. An^itinus de dvitata dei | eotn commento. |

F. 1 b. c. f. g.

F. 2a. <r Anrelii Angustini hippon^sii episeopi In | libros de civitele

dei. Argnrnentam operis [|
totius ex libro retractattOOWB. | (i) üterea et]

roma go
[]
tho^ irruptoö : agf'tia sab re*:e

||
&c.

F. 256 b. 1. 4 ! c 2. Aurelij Augustini de civitate dei liber explicit|

inipressus Veiietiis jussu iiupeusit^ Nubilia riri Octaviani scoti citii

nodoetietit: An
1|
uo lalotifrai Tirginalit pari' oeftgeaimo no' | no lapn

miletinmin z <|aateie9tetiiniiiD: dnO | dedno Elesddt Jlartiaa. |

199. — 1493. - M. Pabiaau Qaintilliaoat. Oratoriae. 1. 4. 1M58. -
Fr. 5045.

200. — 149C. — Joannes Jaoobnt de ManUit deBotoo. Lnrninaie mi^at. l.f. H*

10712. - Pr. 5070.

201. — 1498. — Taulus Venetas. £xpositio saper libros de (eneratiooe et de

corraptione Arittotelit fte. 1. 4. H* 12518. — Pr. 5067.
'

1& Dionytiat Berteeb.

202. - 1491. - S. Anreliat Angutiniu. Varii ttbri et tnctatu. 1. 4. H* 19M.

- Fr. 5277.

19. Joannes Emmerich de 8 p i r a.

203. — 1500. — Uiiheä isto Tolunäne lector, candidissimas qaataor ftc Regal*

&c. 1. 4. H* 13827. — Pr. 5504.

20. Jaeoboi de Peotio de Leneo.

204. - B. Anteliiii Magni. Aiittottlet de aiiina. 1. 4. H* 1708. - Pr. 5588.
r

21. Otinat Fapienait dt Lana.

205. — 1498. — Oigetaniu. De eele et mniido npotitlo. 1. t H* 15501. -
Fr. 5609.
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XXX. VeroM.

1. Jobanne« V«roBt.
206. - 1472. — VnltitriiM Bobeitu. 0o re militari. 1. f. H« 15847. - Pr. 6012.

XXXI. Vioenza.

2. BigodelaZeno.
207. — U9S. — Petras de NaUlibas. Catalogus SaDctorooi. 1. f. H* 11676. —

Pr. 7178.

B. ünbestifluat« Dniokwerk«.

808. — S. Aagustini meditationes, ejasdem soliloqaia &o. et. S. Bermardi medi-

tatiunes ftc s. 1. et a. et tjrp. n. et pp. 8. et cast, g. c. 1. 4. 184 f.

SGL
' F. 1 Tel F, i b : Masellas Beneventarius Ile?eredo patri D. Hie

||

roDjrino podio Abbat! Sascti Patri i Tartolo
||
digniMimp. Sal. pL d.

||

P. 8. Liber ad leetorein | Barbara qaid prodait val qnid romaaa

tröpbea I Kosse q quid etbereae solisadiie vias q Q

C 11. In boc divino Tolamioe cütinentur hec opera
|]
Meditatiunes

Sancti Au^astini:
||
ejudeui soliloqaia | ejasdam ^ncheridiqn iire manuala

de verbo d^'i
||
&c.

F.9a. Meditatiunea Divi Augustini £pücopi
||
Hipponensis-

||
iDvocatio

d«i omnipotentiB ad monun trita
j)
reparattanan. Gapitohnä. L |

( ) (rabr) (nigr) (d) Omina daiit da eordimea ta doddara | ra:

dasiderldo qaerera: qrendo iTanl | Ae.

F. 119 a I. 24. Finis dao decim gradaam abasionom. S. Aag.
||

V. 119 b V. t. 120 a. Deroti doctoris Sancti Beruardi abbatiscla
[|

reTallis: ordinis cistercieusis prineipis: ad bamaue cö U dicioois cognitionS

meditationes deTotissime.
||

( ) (inbr) Ulti multa sciat z te ipos nesciunt Alios
|]

inspiciüt z

s«Bet i^aa deMmt. Dea qoe
||
fte.

*

F. 188 b. €. 8. 1. 9. Pinia Orationit | baati Bamardi abatit: | dara

allis. n

F. Is4 a. Begistrain oparii | meditatiooes | arga mndo H mlnaribat

infixi
|]
&c.

209. — BreTiarium (Can. Reg. Vindesheiinen) b. 1. et a. et typ. ' et s. pp. et

cust. g. ch. 12. f. 444 (Nacb dem 7. Blatt folgt das geschriebene Caleu-

daiinm 16 Bl.) ]. 82. 2 c. F. 1 fehlt. F. 2 a c. •. 1. 2 (rabr) nigr (a)

Dveatna
||
dfti prozi 0 ma dftiea

||
p* VL Ka | l6daa de H cembria in | fte.

F. 8. (vom gedruckten) e. 8. 12 b. Dncis diab* Inritat
||
Adoremas

dftam qui fec
|| nos. Ps. VenitS

|| &c. F. 212 a c. 1. 1. 1 (rubr). Incipit

breTiariom ca
{{
nonico eiil regularium obser | rantialitt ordinis Sancti |

Attgostini oapituli win
||
deßheinen.

||

F. 444 b. c. 1. 1. 2Ö vel (rubr) Coll'a de vigilia ot
j]
infra adsv.

Ad bar eaU 0 lecta dftiealis.

210. — 1^^ — Qnido de monte Botberü. Maalpnlna eoratoriim . ij^, n. et s.

pp. g. ch. 4. F. III I. 85 Strafibnrg.

F. /. a. Mantpolns enratieiii offi
||
cia sacerdotnm t*m ardi | nem

Septem aacramento H mn perbrariter eomple U eteas. |
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F. 1 b V.

F. 2 a. Tabula seqaentlt op«rii qd* Ifulipar cwtto 4n1lM.|patar

feltciter doctissimi ineipit
||

.

F. 4 a. Ineipit feliciter doctiMimi | m Camotiitiini vi ni d&i Quidoni«

de mOte Rotherij über.
|{

F. 110 b. 1. 33. baatie fragiliUti acacribös cariUtive corrigat r

qm« petor« | pcM ftd d«a ild«Uf Aindst. Htdntiiptr «Mate ittt in Iimm
I dritete Aig«IL Abbo dfti (1498) | MCCGCLXXXXIII.

F. III e. a. De coditionibas reqaiaitis { ia tHmeate M^arifti«.

F. III b T.— I H 8157? — Pr. 8248.

Sil. — 1496b — IfandaaUi Weliterai. De componendii T«nlbat opaeeala«. a. L
«t ijp. g. ch. e. 8. 9. 0. et pp. n. 4. 25 f. 35 1.

/ / a. 7^i7. De componendifi Tersibus opuscolam com ad
{{ ditioitibiu

Franciid matarati z Saipitii Teru
|j lani arte carniiDQm neceasariia.

||

1 f b. Georgias tneyni- Q gensie ad leetorem de poetieee et eer- |

miali eommeditafcibae. |

F. 85 a. Finit are MnaiDüMMmiMlli Teliterni eon addf- 1 ümitbai

Francisci mataratij et 8olpity •nüaol« | Anno donioi 1. 4. 9. 6.

F. 25 b. T.

812. — Pelbaitus. Stellarium Corrone benedicte virginiH Marie, s. I. et a. et typ.

n. g. ch. et f. pp. et coat 4. 218 f. 50 I. c. 2. Defekt, die letaten BUtter

fehlen.

F. 1 a. c. 8, a. Proloffos in stel- 1| larium Corona benedicte ws^nis !

Marie. U q Voniam
||
ut ait btissim' ille Gre-

1]
gorius mazimat. In di g &c

F. 1 b. 1. 9. Primat Uber agit de bii qae
||
ptiaent ad mjiterio tn-

eanallöis
||
anaandationitv dftie« eoaee- 1 fte.

Naeh Haebler: Georf Hmner Stiafibug.

.818. — Fr. GiTilleraini. Poetillae dominieafiora et de Saoctii. e. 1. et a. et

n. rem. ch. s. cast. et pp. n. F. 196 I. 41. 4.

F. 1 a.
( ) Itatn bonam et eiitiim hf-Rtnra. Ego frater '] GiTÜlerinas

sacre tlieologie pfeisor mioim" parij]iias edacatoi. Sacro^' evaagelio^ ac

epistolara
\\

See.

V. 2 a. Düica prima in adfiata dfti. U ( ) (rabr) Batree Sdealei

qaia hora eit jam Boa jj da iomno rarfer«. Terba c poaita orifinalt- 1 ter ad

Bo. ye I .ok

F. 175 b. 10 I. Bfa&geUamni dftiealinni poetUla perdrenlaB. aaaL |

Fiait feliciter.
|!

locipit postilla super evangelijs de sanctis.
|!

In feste saiicti Aodree Apostoli. ETaDgeliuiu jj ü illo tempe. Ambnils

hiesQS juata mare
j]
Ac.

F. 196 b. 1. 88: d qui ia eelie eet- 0 f, licet em de» ait abl^ p

eeteatlam pre- 1 eentiain et patenUam. ta epedaliter d| eiea Ia eelie ab.

ad B eit cfl beatis p apertam visionem.
|[

Nach Uaebler: Dr. dee Uenricns Ariminensis StraObarg.

214. — Marebesinns. Matnniotrectas super Bibliam. 8. 1. et a. et typ* B. et pp>

et co8t. g. c. 1. 4. F. 126. Schluß fehlt. 1. 46 c 2.

F. i a. Tü, Mamotrectus
j|
saper Bibliam.

jj
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F. 1 b. <r Mpit Tocabshri- U ns ia XlnotraetO f>iD U nütta

tlpbdwILI
F. U a I. 43 C Eipicit voca- B balarim. u M«- 1| matrtetan. 0

F. 14 b d Incipit tabaU i ma- Q motreetan.
||

F. 14 b c 3. I. 47 C Explicit Tabala. Q

F. 15 a. C Prolog* aactoQ i mamotracto. |I

(J) Hpatidspprie impe
jj

ritie ac rndiuti cpati
|| ena paopera

derieol^
|| Ac

Stift Hersogenbarg, im J&nner 1908.

Holty-Hand8chrifte u.

Die erste eaehere Nachriefat Aber eine von L. H. Chr. Hölij geplante

Sammlong seiner Oedichie enthalt Zimmermanns Brief vom 26.—29. Jinner

1776 an LsTater (Stadien nur vergleichenden Litt-Geschichte I 868),

dem anch ein Schattenriß des Dichters nnd etliche Antogramme ans seinen

Poesien beilagen ; es heißt daselbst : .Er mßchte gerne seine Gedichte anf

Snbscription dnicken lassen, nm ans diesem Oelde eine Beise in die

Schweiz thnn tn können.* Sein Lnngenleiden wird ihn jedoch kanm weit

über den Plan dieser Arbeit haben kommen lassen. Denn bereits am
10. Jnli desselben Jahres giüf ihn Bde in einem Briefe an Yoß (Wein-

bold, Boie, S. 88) anf, in dem er l&r den kommenden Winter eine Ans-

gabe HOUgr*scher Gedichte anf Snbskription Terspraeh, deren Ertrignis 3em

ttechen Freunde die letzten Lebenstage Terschünem sollte. HAlty selbst, als

er von Zimmermann aufgegeben war, Übertrag dann Boie die Edition seines

dichterischen Nachlasses. Sie verzögerte sieh lange, weil Boie das nötige

Material nicht zusammenbringen konnte: so hielt Voß die Bundesbücher

volle drei Jahre (von Olctober 1776— 79) zurück. Unterdes wollte Boie au

der Ordnung der in seinem Besitze befindlichen Papiere eifrig genug ge-

arbeitet haben, um für Ostern 1781 die Ausgabe versprechen zu können.

Von April 1780 an liatte Vuß das ganze Material in Verwahrung, dem es

Boie nach Otterndoil' vnrau.sgt-schickt hatte, um sich dann mündlich mit

ihm darüber beraten zu können. (Zs. für deutsrh*' Philolotrie I 380.) Die

Geißler'sche Kaubausgabe zu Beginn 1782 niai hty eine emsigere Arbeit an

der rechtmäßigen nötig, so daß sich angesichts der Vdßisclien Pläne mit ihr

noch in den letzten Wochen des Jahres 1782 Bl ies Kucktritt von dem

Unternehmen vollzo;,' und dem Verleger Dietrich in Güttiiiirt'n mitgeteilt

werden konnte. Im Aprilstück von Boies Museum 178o kündigten Voß

und F. L. von Stolberg ihre Ausgabe dem Publikum an, die dann Ham-

burg 1783 erschien. Sie mußte eine sehr eilfertig zosammengeraffte sein,

da doch kaam Jahresfrist zwischen Boies Räcktritt von der Bedaktiun
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und ihn'm Erscliein>')i lag; Voß selbst gesteht dies in der Vorrede zur

Hamburgt-r Ausgabe (1804) S. LIV ein: .Aber es war eint« unruhige und

bekümmerte Zeit, worin Voß zu jener Ausgabe, und, durch einen anloren

Fr<'il)« nt*-r, zur cilA-rtigen Sammlunc seiner eigenen Verse, gezwungen ward.

Die Sirallusigkeit des entstellenden Bücherraubs hatte zur Folge, daß unreif

aach die echten Ausgaben erschienen. Ac." Immerhin waren Höltys Papiere

durch zu vitle Hände gi-gangen, als daß allfällige Anfänge einer auth^^n-

tischen Anordnung der Gedirhte nicht schon verwischt worden wären. Daß

auch manches in ihrem Sinne wertv(dles den Heraasgebern entging, be-

weisen die Mitteilung etlicher übersehener Strophen in der Vorrede zur

1783er Voßischen Ausgabe S. XXVI and ebenda die Klagen über die

Schwierigkeit der Textherstellung angesichts der verwirrenden Fülle von

•Fassungen und BrooiUoua derselben Qedichte, die alle sehr sauber ge-

0GluriebeD waren und so über die Frage ^Entwurf oder Reinschrift' im

UngttwiBaen iiefien. Halm erkULrt dies Phflnomes in seiner 1869er Aosgi^M

8. XIX ganz befriedigend ans einer alhogrofien Empliidliehkeit HM^
gegen auch nnr geringe Korrektoren, die den sauberen Sindnick dea Ma.

atOrten; daher vennied er aneb, wo aolche notwendig sehienenf oft dk iltere

La* durchzustreichen.

Diese Unsicherheit gegenflber den Hsa., die Voß mit Boie teilte,

!ft8t annehmen, daH sich ihre Ordnnngsrersnche nnr anf die losen ISazel-

blfttter dea Nachlasses erstreckten, deren Ecken ja auch mit Nummern tob

den Terschiedensten Händen bezeichnet sind; größere, wenngleich ältere

Zusammenhänge werden geschont worden sein. Solche präsentiert von den

beiden schon nach ihrer Signatur /.usamiut'ngt'horigen Handschiifun dt-r

kgl. bairischen Hof- und Staatsbibliothek in München Cgm. 5194± und

5194..i nur die zweite.

Ein alter Papierumschlag, aus einem quergefalteten Foliobogen -

bildet, mit Voßens Bezeichnung „Handschriften von Hölty.", unisi iiliißt <'n^

Blätt*!r dieses Kouvulutes, die mit wenigen Ausnahmen dem glfich^'n

4** Format 20*5 X 17 cwi angehören. Gegenuber den Einzelblättrhen v»^r-

schiedenster Größe des Cod. 5194i. lassen sich sofort größere Einheiten

feststellen, so das 4*' Heft, Fol. 33 a—47 mit hechtgrauem Fappeumschlag»

dessen weißüberklebt« Innenseiten beschrieben sind und das nach A. 6.

Kästners Bleistiftrandglossen HOltj diesem seinem Gönner einst als Keper-

torium von Moaterstdcken seiner Muse zur Beurteilung vorgelegt haben

wird. Außerdem sind, nach einer älteren Gewohnheit des Dichters, fort-

laufende Gedichtabscbrift« n auf Lagen von vier 4''-Blftttem einznb'agen, die

ana einem quergefalteten Foliobogen fallweise gebildet wurden, eine Anzahl

loser Blatter zu Gruppen znsammenzuordnen. Daß HOlty aelbst dea Tor-
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]ieg«od«D Band nicbt redigierte, beweisi die onr steUenwttse angebrachte

Bogensihliug von seiner Hand» dnreh die rieh Teraehiedene Teile des Cod.

TOB Lander abheben, nad die Yereinignng Ton fieinsehriften nnd Kon-

sapten in denaelben. Bis vbl Fol. 47 lassen sich so aoBer dem enrihnten

Hefte noch drei verschiedene Trämmer von Gedichtsammlongen erkennen,

als(» im Ganzen vier Schichten, zumeist parallelen Inhaltes ; Fol. 48—96

entbaltHi irag^iuente von Konzepten, Gedichtbrouilluns und zwei Einzel-

drucke fremder Gelegenheitspoeme. In diesen zweiten Teil fallen auch die

Blätter anderen Formates, sein Hauptinhalt besteht jpdoch aus Keät<^'n von

Prosaschriften (Fol. 531— B9l), auf blauem Konzeptpapier geschrieben,

durch häufige iiandkorrekturen {z. B. 721— 791) oder ihre Unvollständigkeit

vom Vt rfasser aus (vgl. Fol. 6I_^) hinlänglich als Entwürfe gekennzeichnet.

Das entscheidende Moment für die Verschiedenheit d^r beiden Teile und

dif Znfälüerkeit ihrer Vereinigung in ein Konvolut ergibt die Blattzählung

mit iU»*istift am oberon rechten Rande der Recta jedps Blattes, welche von

zwf^i verschiedenen Händen stammt, die beide mit Hölty, der sich der

Bogrn/.ählung bediente, nichts za tun haben. Der ältere Paginator hat ein

Blatt nach Fol. 86 zu zählen vergessen, welches Versehen der sp&tere durch

Einsetzung der Nummer 36 a berichtigte. Dem späteren Zähler war auch

die Blattzahl 47 seines Vorgängers zu nndeutlich, weshalb er sie durch-

strich und nochmals an den Rand setzte. Von Blatt 48 an Iftnft die

jfingere Pagination lüdcenlos nnd verfthrt nach den Priniipien der Blei-

stühfthlong des C^. 5194± am unteren rechten Bande seiner Blltter,

Ist auch fon derselben Hand. Hier wie dort werden —* aber inkonsequent

— ganze Stucke, auch BOgen und Lagen füac einzelne Nummem gezlhtt.

]>er spitere Paginator schrieb femer die Notiz: «Bl. l->6 und 28—88
fehlt Bl. 94 nnd 95 sind Drncke.' und die mit Bleistift an den oberen

Band geästete Signatur »Cgerm. 51941.* auf den erwähnten YoBischen

Papierumsehlag, seine Arbeit geht also erst auf Halm zurück; die Be-

merkung Uber Blatt 94 und 95 bezeugt übrigens schon die späte Konla-

mination. Danach ist Halma Angabe Mflnchener SB 1868, II 124, Voflens

NacUaft enthielte n. a.: „ein starkes CouTolut mit der Überschrift Ton

Yofiens Hand: Handschriften von Hülty* so zu interpretieren,

daft Halm die Hsa. 5I94± nnd 51941 als eine unter den Papierumsehlag

YoBens vereinigte Sammlang überkam, die er nach den a. a. 0. 126 ent-

wickelten Prinzipien, aber durch das Format niitbeeinflußt, zerlegte und

jeden Teil für sich paginieren ließ. Dafür spricht auch, daß die in 51941
vereinigten Einzelblätt»!- Lriuß<'ren Formates deutliche Spuren früherer

Faltung aufweisen. Wenn Halm a. a. 0. 124 weiter behauptet, es sei dies

Eonvolut stark, und zwar um Jagendgedichte, reduziert worden, aber den-
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noch «rka xwei Drittel d«B alten BMtandca «rhiilten geblieb«^ m «tilit

er sich in ditter Angabe auf die alte Pagination dea Cod. 519411» d«i er

ans der Schrift ala Sammlnng von Jogendveranchen H9U^ ertannto vd
znaanuneneteUte. Nach der alten Blattsttlong fehlen nimlich, wie sches

der zweite Paginator vennerkte, Fol. 1^6 nnd 28—88, bleiben aonil m
den 47 beechriebenen Blftttem alter ZUünng noch 85 -f* 3, da 86 a treai

ersten ZUüer, 88 a Ton beiden ftbersehen wurde. Biese 12 fldilenden

BUIter waren sbntlieh besebiieben, da leere von der Pagination gnmd-

aitelich avsgeschlossen wnrden, wie das Blatt nach Fol. 17 nnd die tvii

Blitternach Fol. 19 beweisen. Zwei dieser fehlenden Blatter (Fol. 28 nnd 29)

fanden sich im Cgm. 5194^. Blatt 29, im entsprechenden 4^ Fonnat, «
Halms Zählang Fnl. 46, trägt das Gedicht ^An mein Sterbebette.* in

Aiitiquazügeii, Blatt 28 in Folio, nach Halm Blatt 80, in Fraktur das späte

Frapment ,Der Stern der Seelen, eine Phantasie." Diese alte, wohl bereits

vor Hahn verwirrte Zählung ist somit weder durch Format, noch dnrch

Alter und Art der gezählten Blätter beeinÜußt gewesen, läßt also keinen

Schiaß auf den Charakter der fehlenden Stücke zu. Einen direkten Gegen-

beweis gegen Halms Behauptungen liefern die (Hr»lty-)Handschnften der

Gyranasial-Bibliothek Eutin I 48 a—k, die in verkleinertf^in ilaßstabe ein

Bild vom arsprönglicben Aussebeu der vereinigten Münchener Codd. ge-

währen.

Denn außer Einzelblättchen findet sich unter der Signatur I 48 c

eine kleine Sammelhandschrift in der Art der im ersten Teile tob

' Cod. 5194^ vereinigten nnd als I 48 b der Anfang des Cod. 51941, 66i—
6 7 iL erhaltenen Schlusses von Höltys Übersetzung der Batrachomyomachie;

alle diese Mss. kannte der ältere Paginator nicht, der Halm tu s^in^r

falschen Behaaptong über Umfang nnd Charakter des Yerloreneo Hand-

schriftenbestendes verfohrto. So setzt auch der eingangs angezogene Brief

Zimmermanna an Lavater Originalabschrifton H0ltiy*seher Gedichte der

Spfttzeit im Nachlasse Lavaters vorans nnd ist die Spar eines den ilteren

Paginator kaum bekannton Originalfragmentes der Elegie auf einen Stadt»

kirchhof dnrch einen Brief eines Herrn H. Dolsperg (Cassel) gewiesen,

der dasselbe am 7. 1. 1902 nm den Preia von 125 H. der Mnncbener

Hof- nnd Staatebibliothek feUbot *) Daher ist anch Halms Kritik der

Vossisohen Angaben in der 1788er-Ansgabe (8. XXVI ff.) Torsicfatig xa

t) Der Brief Uegt Cod. 51491 nach Blatt m. Das Antognunm eathüfe

auf 3 SS. 8» Str. 1—6, 7 zur Hälfte, 22- 25, ond iwar die 4. Strophe nach der

in Schmids Antbologie der Deotschen gedruckten Fassung. Kino Bleistiftnotii

l aubioaiins lehrt, daß auf daa Angebot wegen des alliohohen Preieei Dicht

reüektiert wurde.
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piUfea. Dies« wollen gar keino Beitrige zur BesdhrmbiiDg der Hbb« liefern,

sondern aOein die Behaoptang belegen: .Es erforderte oft nicht weniger

Bekanntscliaft mit HOUjs Art, als nnferdrossene Anfinerksamkeit» ans

seiner Handsehrift die wahre Heinnng heranssolbiden.* Das kann YoB

nmso eher «m^egsben werden, als ihm eine Answahl nach ästhetischen Rfick-

siebten ans den oft sehr stark abwdehendea Las. schwer genug werden

mnBte« Übrigens hatte Halm selbst a. a. 0. die Bichtigkeit sämtlicher

durch Voß beigebrachter Belege für jene Behauptung konstatieren müssen;

über deren charakteristische Wahl war ein billiges Urteil ebenso unmöglich

als Halms Behaui>tung a. a. 0. 126 unbeweisbar, daß Voß aus gutem

Grunde den in Rede stehenden Heften des Cgm. 511<4_!:, Fol. 7— 47 nur

f'm Gedicht „Die Knabenzeit" (Blatt Iii— 12 entnahm. Lag doch

Halm nicht mehr das gleiche Material vor, über das Voß verfügen konnte

!

Die alte auch durch Halm respektierte Paginatioii des ersten Teiles

von Cod. 5194.L beweist somit nur, daß die vier darin enthaltenen Hefte

von jrher als in .»-ich geschlossene und miteinander vorwandte Gedicht-

komplexH orit?iiia1»»r Anordnung geachtet wurd»-n. Über ihr Alter allein ans

den !""rhriltzügen zu urteilen, ist bei der geringen Entwicklung der Hölty-

schen Handschrift von 1770— 76 ein gewagter Versuch Halms gewesen ;
^)

erst ans dem Verhältnis der Hefte zn einander liißt sich konstatieren, daß

diese einzigen erhaltenen Trümmer authentischtr Sammlungen zwischen

Spätsommer 177Ö und Sommer 1771. also in der Zeit vor dem 'Bunde'

niedergeschrieben sein müssen. Da hat Hfilty ja auch eine den vorliegenden

ähnliche Gedichtlese in der Anthologie der Deutschen 1772 in Druck geben

können. Spftter fehlte ihm wohl die nOtige Geduld ffir solche Abschreibereien,

wie der Brief an Miller vom 2. Februar 1775 (Halm 1869» 8. 280) be-

weist: «Ich wfirde Dir meine Stflcke schon geschickt haben, wenn ich

mich nicht vor dem yerdammten Ausfeilen und Abschreibeii gefürchtet

hätte.* Da einer authentischen Anordnung, die dem in dr^ Hanptteile zer-

sprengten Hss.-KonTolute zugrunde liegen konnte, somit nicht auf die Spur

zu kommen ist, eine Beschreibung der Hss. niebt existiert, femer Halms

Ausgaben unvollständig sind und den starken Yariantenapparat so gut wie

nicht berficksichtigen, empfiehlt sich im Interesse einer kritischen Neu-

bearbeitung *) der Hölit]r*schen Gedichte die objekti?e Aufiiahme des he-

*) über seine Datierungen Tgl. die 1869er Aasg. S. XVIII; auf leio*

UnittTerlftstigkeit in der KichtoDg wird ArebiT f. Lit.-Geiehiobte XI 449 btn-

gewiessB.

*) Blas Revision der Hslni*aeheB Kritik fordert auf.Grand der an den

Eatiner Hss. gemachten BrIÜhnagen ichon B. WoUT, ^Schrift f. Uteratur-

geecbiebt« S, 549.
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kannten hsliclien Materiales in der jetzif^en Anordnniicr; ansp'eschlossen >ir«i

die nun unxugfinfjlicheii Hainbücher, diu Johannts Crüger in SeiifftrlÄ Vj-

8chr. 2, 281 ff. auf Hölty'.scht-s Gut bereits geprüft hat. Wenn nicht aos-

drücklich anders hcmcrkt. sind die angeführten Mss. Fraktur geschrieben.

Das Zitat eines Abdruckes der jeweilig genannten Gediclitvfrsion ist durch

= angefügt; berücksichtigt ist nur Originaldatierung, als Handi:(hriftsi£rl''n

sind // und h mit Exponenten verwondet, wegen der Erstdrucke ist auf

Halms 186fer-Ausgabe und Redlich in Goedt kes Grundrisz 4, 39i> IT. m ver-

weisen. Vorangestellt ist (li*> Inhaltsübersicht über den die ältesten und

zosammeubängendsten Bestände umfassenden

BI. 7*—'8*. Apoll und Dapbne, eine BomanKe. (Apoll, d«r geni nack

Midchen schielto,) 12 X 4 Verse. — Halm 1869 8. S.

— 10». Echo und Narciü, eine Bomanze. (Das Fräulein Echo sab

einmahl) 14 X 4 V.

10 •—11*. Cljtia und Phoebus, 1 eine Romanze. |.1Ü X 4 V.j

JfiB Clytia, das schönste Kind,

rytlu-iens Kbeiibild,

War, wie die Mädchen alle sind,

Mit Liebe stets erfüllt.

5 Sie liebte ihres Nachbars Sohn,

Weil man doch lieben mafi,

im buntt n Fingelkleide schon,

Und gab ihm manchen Kuß.

[FoL 10^] Wie war die Fronde doch ao groß,

10 Die ihre Brost dnrcbglitt,

Wenn er anf seinem Steckenroß,

Vor ihrem Fenster ritt!

Die gute Jongfer sah einmahl,

Den Phoebns, welcher sieh

15 Nicht selten ans dem Himmel stahl,

Und zn den Nymphen schlich.

Sie kramte ihren Busen ans.

Doch Phoebus, wie es hieß»

Zog seine Stirn beständig krans,

20 So oft sie Beize wies*
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Satirisch .sah er auf sie hin.

Mit Hohn im Blick, und sprach,

Eatflieh, du kleine Buhlerinn,

Schleich ErdeosObuen nach.

25 [Fol. 11''] Dies niederschlagende Gebot,

Erschütterte sie tief,

Und machte, daß in lichtes Koth

Darch ihre Wangen lief.

Yon Liebesschmenen anfgoKehrt,

80 Ward endlich Clyfcia

Znr Sonnenblume. Eingekehrt

Gen Himmel stand sie da.

Mit liebestronkner Miene lacht

Sie ihren Phoebns an,

85 Sobald der jnnge Tag erwacht,

Und scbanet himmelan.

Sie blickt ihm nach, wenn er am Sanm

Des Abendhimmels blinkt,

Bis er trflbröthlicht in den Schaum

40 Des Oceans versinkt

Bl. 11''—12'. Die Enabens^t. (Wie glücklich, wem das Enabenkleid)

7 X 4 V. » Halm 8. 121. [Hsl. Änderungen Voßens

auf demselben Blatte!]

12*— 13 An einen Knaben. (Wohl dir, dem noch der bleiche

Mund) 7 X 4 V. == Halm S. 122.

13''— 14*. An den Abendstern. (Ilesper, mit dem goldnen Locken-

haare, blinket) 7 X 4 V. vgl. Halm S. 126. [Varianten

Hölty«! zu V. 25 u. 26 seines Ms.]

14^ — 15*". Gemiihlde der Alcina, nach dem Ariost. 40 V.

15**— 16''. Der May. 9 X 4 Y. (Der junge May erscheint, und streuet

Gold,)

17»__17b, Elegie auf einen SUdtkirchhof. 4 X 8 V. vgl. Hahn

S. 52 [Fragment].

*) Mit Hohn im Bliek n]nd oi/ raHerUm Hobttllchelt»
6*
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Dio Elegie bricht mit 17** plötzlich ab: das htzto Blatt von W\si

leer und daher nicht mitgezählt. Das Liederbuch besteht aus einem 4^

Bogen (Fol. 7/8), ferner aus zwei in dem 4*' Bogen Fol. 9/17* eingelegten

4® Lagen Fol. 10—13 und 14—17, hat aomit im Ganzen einen Umfang tob

drei Qnartlagen zn Je tier Blättern der Anordnung: 4^+ 1^^ ^'1

Lagen Nach Blatt 17 fehlt eine 4" Lage, dnrcli welche erst die 'Elegie" Fol. 171

vollstindig dberliefert wftre. DaB ganze Gedicht enthält n&mlich 25 Strophea

zn je vier Versen. Anf 17*. nnd 171 stehen je 4 Strophen, anf 17A auch

der Titel. Es mfi6ten demnach Ar ein fehlendes Blatt X±nnd 4-]- 4,

fflr T.:., Tl 4 + 4 Strophen nnd für Z*. 1 Strophe angenomaicn

werden, Zi wftre leer gewesen; W hfttte somit ein H* (vgl. BL 27*)

analoges graphisches Bild gewfthrt Daher ist trotz des leeren, nnbezeieh-

neten Blattes 17* das letzte Gedicht von nnvollstindig erhalten. Oeges

eine kürzere Bedahtion der Elegie, die aber aoch nicht so nnvermitteit

scblieBen dfirfte, so daß ohne Annahme eines Defektes nicht ansznkonuneB

wftre, spricht die mit Ausnahme der wenigen von Halm 186^ 8. 52 ver-

zeichneten Laa., ohne die für HOlty keine Abschrift abging, ftbereiB-

stimmende, dnrch den oben zitierten Brief Anm. 1 gesicherte Fassung in der

Anthologie der Deutschen III 205. Das leere Blatt 17* beweist somit nnr,

daü dem Ende von anOer einem Teile der Elegie nichts verloren gegangen,

über seinen Inhalt demnach heute noch völlige Orientierung möglich ist

Der iiltt're, vor-IIalursche ZählfT fand bereits den gfgcnwärtiiTfn Bestand

vor, da sciiif P;i,<,nn;ition hu r lückenlos weiter Ifinft. T * dürft«' der regel-

rechte Anfang dieser Schichte sein, srlicii weil er nicht mit dem Anfangs

einer neuen von 1 an gp/ählton Qnarllage zusammenfallt; femer leit»^t

auch IP mit Apoll und Daiiiiiic ein. Nach der Systemlosigkeit dj^r

Pagination kann der felilende Anfanir «li-s C<h1. eine ganze in einer halfen

4" Lage oder auch Einzelhliitt^T wir; Fol. 28 nnd 29 enthalten habf-n Es

handelt sich somit bei //' um d»Mi Ansatz, /n einer Gedichtsammlnnir, /u

der Hölty aus unbekannten Gründfn dif Lust verlor. So stellt er eingangs

drei Metaniorphosen-Komanzen zusammen, variiert hi»>ranf in zwei \f<n V. ß

bezeichnend genug kontaminierten Gedichten einen elegischen KückbUck auf

die sorglose Knabenzeit, behandelt dann die idyllische Liebe des Jängliugs

und Mädchens am Abend im Nachtigallenhaine. In Ergänzung dieses

Themas entwirft das folgende Gedicht nach Ariost ein Idealbild eines

schönen M&dchens. Jenes wird wieder autgenonimen im Gedichte 'Der May*

mit stftrkerer Betonung der landschaftlichen Szenerie als des tend^'n/iris

dem Oelderwerb gegenfibergestellten idyllischen Elementes in dem Gedichte

'An den Abendstem*, eine Tendenx, die auch das letzte Stfick, die Elegie
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erOflkiet» in weicher alle lyrischen Ttoe der klonen Sammlung in dnopfem

Akkorde zuammenklingen — selbst der Bomanzen erinnert man sich bei

den Versen 7 ff. dieses Qediohtes. Fremdartig (aneh metrisch) könnte in

dem Licderbflehlein nar die reimlose, nnstropIuBcbe Nachbildong des Ariost

anmnten, doch legte HOlty in seiner Frfihzeit gerne Übertragungen in seine

Samminngen ein, so t, E. anch in die der OOt^ger dentsehen Gesellschaft

eingereichte. Ein einigendes Merkmal ist för iT' endlich seine tadellose

Beinaehrift, die nnr zn V. 25 f. des Liedes *An den Abendstem* Korrek«

tnren von HOltys Hand enthalt, die gewiH nach dem Anheben seiner Ab-

siebten mit dem Heftchen schonend angebracht worden. Hölty wire mit

gutem Grande mit dem moralischen Schweife seines Liedchens, an dem er

eben besserte, nnznlHeden gewesen. Ob deshalb aber die Fassang in

Scbmids Anth. d. Deutschen III 220, der die fraglichen zwei letzten

Strophen fehlen, mit Halin 1869 S. 126 als die spätere gelten darf, kann

daiiiUö allt'iii noch nicht geschlossen werdt ii. Ersti-ns wär»' ein redaktioneller

Eingiiff Sciiniids möglich — nach dor Briefstelle an MiU.-r, Halm 1870

S. XXVI Aiim. , Dreien meiner Uodichte hat er den Schwanz ahgeschnittvn

und hat ihnen hin und wieder einen Schnitt ins Gesicht gegehen' — , \v» iin

auch nach Anm. 1 dieser Arbeit nicht übertrieben wahrscheinlich, ferner ist

das Gedicht seimr Unigebung zuliebe in ein^ hymnische Form gebracht:

vorangehen der 'Hymnus an den Mond*, der 'Hymnus an die Morgen.

sount'\ das Godiciit An (dne Qu* ll*'\ das gleich dem Liede an den Abend-

steru mit einer Apostrophe einsetzt

:

^HßU dir, o Bach, di r durch die grünen Netze,

Gewebt ?on Haselstanden, fliegt, etc.*

Anf diese Apostrophe greift dann die letzte Strophe zorfic'k:

«Wie Heb* ich dich, o nlberweiße Quelle,*^

während im ganzen übrigen Gfdit'htH nur V. 27 der Bach neben der Ituiitt-u

"Wiese noch genannt wird, eine Anspielung, die durchaus nur den W.rt

einer zulälligen Szeueheangabe hat. Ebenso der Einsatz des Gedichtes Au

den Abendstern':

^HtU dir, Euper! mit dem milden AnÜitz

weshalb der SchluB:

^läehU dnrch die LaabgewOlbe, HesptruB

Beizender bey jedem Knfi!*

Die Fassung des nm seinen moralischen Schiaß gekürzten Gedichtes

entspricht also durchaus seiner Stellung in der kleinen Sammlung. Ein*

geleitet wird diese durch die beiden Elegien auf einen Dorf- und Stadtkirchhof,

deren innige Verwandtschaft L. Addisson lihoades, Ilöltys Verhältnis zu
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dor englisebeD Literatur (Göttinger Dias. 1892) 8. 19 durch Erhelloiie

ilirea eigontfimlichen Yerh&ltiiiMes tar gemeinsain«!! Quelle erwies: dtr

einzige in der Elegie auf einen Stadtkircbhof ans Qrays 'Elegj Writtcn

in a Conntry Chorehyard* aofcrenommene Zug, die Beschreibung des Dichte»

durch den alten Landmann, ist im Gegenstflck, der Elegie auf emtn

Dorfkirchbof, nnberfickBichtigfc gelassen, für die sechs von acht Gray'flcbco

Symptomen nntsbar gemacht werden. Den Übergang von den elegischen a
den beschreibenden Gedichten mit hymnischem Einsatz bildet das Gedicht

'An eine Qaelle^ auf welches das Hymnenpaar an die Moigensonn*» und an

den Mond folgt Parallel dem Qaellenliedchen scUiefit daran das an d«

Abendstem gerichtete, mit der Aufgabe, den Übergang wieder zu zwei

Elegien Terwandten Inhaltes zu vermitteltt, die zwei Hanptthemata der

anakreontischen Elegie behandeln, die sterbende Nachtigall und Boee.

Diese konzentrische Anordnung (2 Elegien — 1 Lied — 2 Hymnen —
1 L — 2 E) macht sich auch in den von Hulty gewählten Titeln c:elt<»nd

mit einziger Ausnahme des 7. Oedicht^s, dessen Überschrift für das Gattuiiirs-

wort die detaillierter«» Situatiuii.^aiigalie einsetzt. Hölty hat somit imch In

dieser •rstcn gedrucktfii Sammlung die Aiioidnuns^ seiner Gedichte, in

denen' das elegische Kiemen t überwiegt, planvoll komponiert

TP

Bl. 18»—19 Echo und Narciß Bomanze (lu junger Büsche Finstemiß)

10 X 4 Verse.

19»-19\ Wiegenlied (Noch schlinget dich süße Ruh). 6 X 4 Y.

Die Unabhängigkeit IP von W gewährleistet das leere Blatt 17%

femer der an W erinnernde Einsatz mit einer darin schon enthaltenen

Metamorphosen-Romanze. Der ist Icein anderes Gedicht vorausgegangen, demi

sie setzt mit Beginn der Seite 18*. ein. Auch das zweite Gedicht ^e ^i<

eine 4*^ Lage des Heftes noch enUiAlt ist Tollst&ndig, und zwar in einer seiner

kürzesten Fassungen fiberliefert da sie nach der 1. Strophe den Einschnb

der Version 51941, 24A ff. nicht auHoimmt und den gelegentlich (51941«

44J^ ff.) sogar zu drei Strophen aosgesponnenen Abschluß in einer Strophe

deutlich gibt; auch die von Geifiler II 80 und 51941, S5± gebotenen

Fassungen sind nnr sechsstrophig. Es wird sich hier somit nm eine

analoge Sammlung handeln, von der nichts verloren, die aber in noch

kleineren Anfängen stecken geblieben ist. Dafür spricht auch, daB die zwei

leeren nnd daher ungezählten Blfitter, die die zweite Hälfte der vorliegendes

4^ Lage ausmachen, an ihrem oberen Bande nicht einmal anfgesefanittea

sind. Die Anordnung der in IP geplanten Beinschrift läBt in nnce das

bei beobachtete Prinzip erkennen: statt drei Metamorphosen-Romanzen

findet sich hier eine von diesen drei; dem wehmütigen Rückblick auf die
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Knabenzeit entspricht das an ein Mädchen gerichtete Wiegenlied, zu welchem

in H* Ktetner die gesunde Bemerkung machen kannte: «dieS lied hat

nichts Ton einem Wiegeuliede.*, so voll neuartiger Sentimentalittt steckt es.

In £P steht es gar mitten nnler Elegien. Auch die zwei Gedichte von

gliedern sich in vierzeilige Strophen, Mt also gegenüber H* nur der

Zuwachs eines dort fehlenden Liedes anf, der aber die Yermutang nicht

uafkommen läßt, HOlty wollte in diesem Heftcheu seine dichterischen Er-

zeagnisse, wie sie entstanden, registrieren.

IP

Bl. 20*— 21*. Daphne und ApoU Bomanxe (Ich will euch Daphnens

Schicksal lehren,). 11 X 4 Verse. [Y. unterzeichnet]

• 21*— 22*. Clytia fiomanze (UiB Clytia, ein schönes Kind,).

10 X 4 V.

22*—23*. Der Gärtner an seinen Garten im Winter (In Silberhüllen

eing-esclileyert.). «S X 4 V. ( Y. uiiterzeirluiHt.]

28*—24*. Elegie eines Schafers. (Ihr LiiitU^ii, die ihr meiner Hütte)

8X4 Y. = Halm 18t>9 S. 48. [Y. anteneichnet.]

24*—25*. Wiegenlied 8 X 4 V. (Noch schlinget dich die sflBe

Buh). [T. unterzeichnet]

25*~26*. Klagen einer Nonne [9X4 V.]

Der Flora junge Bosenhand

Bestreuet jetzt die Flur

Mit Kränzen, und ein bunt Gewand

Umhüllet die Natur.

5 Nur nicht ffir michl Mir wallt vom Thal

Kein Wohlgemch empor.

Mir tOnt das Lied der Nachtigall

Nur Klagen in mein Ohr.

[Fol. 25'».1 Mit Fittigen der Mitternacht

10 Irrt die Molancholey

Um mich herum. Kein Len/.t.i^- macht

Mich von dem Kummer frey.

Selbst an des heiigen Altars Fuß,

Werf ich oft einen lüiek

15 In jene Zt-it, da Danions Kuß

Mir Himmel war, zurück.
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Die Wort« tummelan»

ErhOre, heOge JnDgfnui, mlcb,

20 Und schenk mir ihn zum Mann.

Um meine Angenlieder (!] schleicht

Der fifiße Schlaf nicht gern

;

Oft siebt» wenn schon die Nacht entweicht,

Kein Leid der Morgenstern.

25 [Fol. 26*] Stets schwebt mir meines Dämons Bild

Vor Aageu, der die Lnft

Mit Unten TranertOnen füllt,

Und meinen Namen ruft.

Vergebens ruft! Nif wcrd ich ihn,

80 Di ll treuen, wiedersehn,

Nie mit ihm, wenn d'ui Bäume blüUn,

Durch Schatteuhayne gcho.

Nein, trciucrn \\<-rd icli. bis der Arm

Des Grabes mich umfaßt,

85 Wenn du Schwcmiuth, und da Harm

Mick aufgezebret hast. T.

Bl. 26 "-27''. Elegie auf eine liose. 6 X 4 Y. (Die scliöuste Kose, die

der Lenz.)

IP besteht ans zwei Lagen von je Tier 4^ Blattern. Ffir seine ToU-

stindigheit spricht der Einsatz mit der ancb H* erOffiMnden Romanze. Den

zwei Toransgehenden Heften gleiche Anlage ist somit zn erwarten. DaB

gegen Ende nichts veiioren gegangen ist» ergibt sich ans Seite 27±, anf

der nnr die letzte Strophe der Bosenelegie mitgeteilt ist, wfthrend der Beet

des Blattes leer blieb. Die Komposition anch hier: zwei Metamoiphosen-

Bomanzen, danach durchans elegische CMichte, die wie in W mit mehr

idyllenhaft gefibrbten beginnen; so hei0t das 22^ ff. mitgeteilte Gedicht

in einer andern Version (Fol. 84Ji) sogar eine Idylle. Anch Ii* hat (vier)

nene Gedichte gegenfiber IP H*t darunter das letztgenannte in reimlosen

vierzeiligen Strophen, die gereimt die sonst übliche metrische Form bliiben.

Aufföllig ist die Signierung des 1., 3.-6. Gedichtes mit Y, die dauich

für eine Anthologie bestimmt gewesen zu sein scheinen, wie denn schon
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1772 acht H6ltyBche Oedichto in Sdimids Anthologie, 1778 obenBOviele

im Almanach d. d. M., nnd zwar nnter Y, TorOifontlieht worden.

H* (Fol. 33 a— 47) macht den Eindruck »'ines für Kästner eilig

v.usauimt'iig'elesenen Gedichtbäiul('h»'ns. Die Veranlasbung hiezu dürfte wohl

gewesen sein, dalJ Hölty eine kleine Sammlung von Poesien, etwa im

Stile der in der 1772er Anthulugie gedruckten, plante und früher das

Urteil des verehrten Meisters einholen wollte, das in der Tat, und zwar

auf ir, nachwirkte. Wie die der deutschen Gesellschaft in Güttinjiren ein-

gereichten Proben, enthält auch H* Originale und Übersetzungen, hier sogar

in Veis und Prosa. Im Gegensatze zu den losen Lagon der drei vorher

besprochenen Liederbücher ist es fest geheftet und durch einen Umsclil;ig

geschützt. Auch sein Ausmaß dürfte bei der Anfertigung berechnet worden

sein, wie die Bogenzählung (Fol. 361 = a, 36 a^ = b, 40A = c, 44:i — d)

beweist. Der weiß ausgeklebte Umschlag Blatt 33 a trägt auf »eiuer Innen-

Seite als den späteren Zusiit/cii 46^!. gleichzeitige Eintragung eine metrische

Mueterstrophe 'VersmaaUe , nach deren Überschrift (PI. 1) vermutlich noch

mehrere almliche folgen sollten. Auf derselben Seite nnten steht von Höltys

Hand der Name ^L. L. H. Hölty.'' Der Musterstrophe entspricht als einem

späteren Zasatze die Form der in H* Tereintgten Gedichte darehana nicht.

Gleiclizeitig mit ihr sind sechs italienische Verse (Nomi» e senza soggetto

idoli souo etc.) anf die Innenseite des «weiten UmschlagbUttes 47± ein-

getragen worden. Fdr das Verfaftltnia in ID H* IP gehen das ^Wiegenlied'

nnd *An einen Knaben' die nftchsten Hinweise. Anf BUtt 851 folgt nftmlich

mit Icleineren Schriftzflgen hinter V. 24 eine Variantenstrophe zn V. 20—24.

Hit denselben Zügen nnd gleicher Feder ist auf Blatt 46Ji eine abweichende

Fassung der ersten drei Strophen *An einen Knaben' verzeichnet» das H
97± mitgeteilt wurde, eine vom Dichter nochmals in Str. 8, 9 nnd 8, 11

verbesserte Lesart Da die erwähnten Verse Fol. 83 a nnd 47 mit den

Znsätzen FoL 851, 461 gleichzeitig sind, weshalb sie ja zn dem flbrigeii

Inhalte von H* in keinem Verfaftltnia stehen, bat es ursprünglich mit den

Prosaübersetzungeu ans dem Anakreon geschlossen nnd der Idylle 'Der

Gftrtner an seinen Garten im Winter' begonnen. Derselben Gmppe von

Nachträgen ist dem Schriftbilde zufolge auch die La. a. II. von Blatt 35A, 12

zuzuweisen, auücr den genannten Eintragungen und der alten Rasur 38fl, 10

die ein/ige Verbt'ss< i uns; /.mn ersten BebtandL'. Die Zeitlage aller dieser

K<»rrektuieii ergibt sich aus der Stellung der Zusat/strophe Fol. 35^ hinter

der schon erwähnten Llleistiltnutiz Kästners ,divß li^nl hat nichts von einem

Wiegenliede.*. die das ganze vorausgehende Poem betritlt. Sie sind somit

nach Küstnt is Durchsicht angebracht, var der das tadellos geschriebenf- lieft

den Weit einer lieiubchrilt hatte, den sie bei UOltys Akribie durch Kästners

Digitized by Google



Bandbemerkangen verlieren mnSte. Daher konnte er spftter Notizen auf die

Innenseiten 88 a nnd 47 des ümseUages maclien and sieb gedankenlose

Spielereien erlanben, vie anf Blatt 441, qaer Aber dessen breiten Band

er in gedrechselter Antiqna «Georg Wilhelm Hölty* schrieb. Der Inhalt

von B* ist folgender:

Bl. 88». Yersmiaite. 4 V. (Glftnxend liegt er anlockt.)

84*—85*. Der ^Glrtner an den Garten im Winter, eine IdjOt.

8 X 4 V. (In SilberhuUen eingeschleyert.)

35»— 35»». Wiej?(>!ilierl 7 X 4 V.

36 Stav. Nach dem Mai tial. 8 V. (^Coriimen denkt Herr SUv,

Coriniien,)

Ü6»— 3Ga''. Apoll und Daphnc «'Infi Romanze. 12X4V.
37»__37b Kuaben. 6 X 4 V. (Gleich einem Bache, der im

Thal.).

38*— 89*. Dil May (Üer junge May erscheint, und streuet Gold).

8X 4 V.

39*—41*'. Loan<l<'r und Horn, «'ine Komauvie. 10X8 V. (SchöB

C'hmalils sang der Lcyennaiin.)

41'»—42^ Elegie auf eine Kose. 6 X 4 V. = Halm 1869, S. 46,

Antn. (Die schönste Kose, die der Lenz gebar,).

42''— 43''. Echo nnd Narciß, eine Romanze. (Die Dame Echo «ah

^inmahl). 10 X 4 V.

44*—44^. Amor und die Biene, Nach dem Anakreon. 15 V. (Tief

im Schoofie einer Roose.)

44^'. Oden ans dem Anakreon. Ode XV.

45*. Ode IVII. An dne silberne Trinkschaale.

45*—45^ Ode XX An seine Geliebte.

45^—46*. Ode XXVIII. An den Mahler.

46^. An einen Knaben. (Wohl dir, dem noch der bleiche Hand.)

8X4 V. [nnvoUstftudig, mit Varianten HOltys zu V. 9.

11. 12].

47*. Nomi, e senza soggetto etc. 6 V.

Bl. 48a—48^. Song. 8^ [Sbakespear. unierzeiehnti]. 2 X 8. V. (Com«

away, come away, death, l

H*
49 •—49*. Fragment einer Ta»»ohiogrnphie (Schlu&s). [Anfang:

Gleich nach diesom Vorfall ließ Alphonsus den Taßo in

Vt rhaft nehmen. Da überiieü er sich vOllig der Melauciiolie,
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wozu otc. . . . SchluB : So starb TaBo ; aber sein Bnhm
lebet noch in dem OedichtniS dar Uenscben, and wird

80 lange nnsterblich bleiben, als man den Unsen nnd

Granen huldigen wird.]

49«»— 50»». Der Winter [12X4 V.]

Die Erdo traurt im weißen Todtenklcide,

Und ühcrgiebt sich träger Knli.

Kein AVestwind haadit dorn W;uh1i < r Scherz and Freude

Mit frischen YeilcheudüTteu zu.

5 Der Ströme und der Bäche Urnen schließet

Des wilden Winters kalte Hand
;
*)

Und Boreas durchwühlt die Luft, und gif Oot

Ein Meer von Flocken auf das Land. ^

[Pol. 50*]

Non sinken auf die Wälder Silberhüllen»

10 Und auf das fable Hntiendacb

Des Landmanns. Hohe Scbneegebflrge schwülen

Bingsam den Ueinen Wiesenbacb.

Er murmelt keine Wonne durch die Fluren,

Wie er im jungen Frühling tbat.

15 An seinem Ufer schlnmmem welke Sparen ^)

^r Blome, die der Frost zertrai

^) über d. Zeile Der Frost vom Nordpol hergesandt

•j wDonocA 9la Variante zu V. 0, 7:

Im starren Eißgpwand

Durchfliegt der Nord das Luftrevier, and gießet

Am linken (ootn BesehauerJ Bande der Seile^ vertikal^ dem HaupUexte zw
gekehrt:

Schon lange ist die Hirtin von der Weide

Entflohn, and lauer Zephyr da.

An mUem i?., eenfceHr^ «Be Ergänzung mar Stnphßi

&in Zephyr sftnselt Schert and Freade

Dem Wanderer im Spiele [S au» T jre6eaMr<] so.

An dr.r nnteni liukfu Ecke verkehrt; Den [?] 20; nm v. R. vertikal dem

HaupUtxU zwjekeJtrt, die letzte Str. (V. 2t -24) vom Lob der Gottheit' (Fol* 60^).

V Mit größeren Buclutaben a. B.: das
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Der Landschuft vormahls bunte Scenen liegen

Enteteilt. Ein finstrer Schleyr umzieht

Des Tages Anüite. Nene Flocken fliegen

20 Im Lnftranm, wo kein Phoebne glflht.

Sey mir, du Flur, du weiß^' ^schleyrte Erde

GegTÜßet ! Deine Majestät

Besaubert mich, wiewohl jetzt keine Herde

Anf deinen Öden Triften geht,

25 Und keine Harmonie die Schattengänge

Des Wald.'S füllt. Ich liebe dich

Mehr ais den Flitterprank, und das Gedränge

Der Stadt, Ton der die Buhe wich.

Die Schönen wandeln hit r im Hermeline

SO Den Bällen zu, und Chice fängt

Hit ihrem Basen, ihrer Zaubermiene '-')

Den Stntser, der ihr Weyrauch schenkt

[Pol. 50*.]

Die Siegerin! Die Hftnnerblicke hangen

An ihrem Haar, an ihrer Ernst,

S5 Die immer wallt, an ihren Bosenwangen,

Und sie ist ihres Siegs bewußt.

Nun rollen, gleich des Windes Flögeln, Scblittef

Durch des gedrängten Pöbels Schwall

;

Und Stentor trabt mit abg^raeOnen Schritten,

40 Sobald der Abend winkt, dem liall

Entgegen, Wo sein L(»ckenbau und Weste

Der Schönen Augen auf sich reißt.

Sein Federhut verräth, er sey der größte ")

ErfindangSTollste, feinste Geist.

») Hejrde aus Erde.

*j Zauberniiene' b an* p.

Am rechten Ii., vertikal, dem HouptUxtt zugeiocndet die vorUttt« Strtpke

er. 11-20) vom 'Lob der GoUhtiC.

grOfite] t all« t.
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45 Hier dreht man sich im Tanze

l)*»r labyrinthisch sich verstrickt,

Und von der jungen Schr»ncn Myrtenkranze

Wird oft «in Blätchen abgepflückt

Bl. bO^, Lob d»r Gf^ttheit (Reiß dich, mein Lied, zu Gottos Thron

hinauf.) 6 X 4 V. (Strophe 3 = V. 9— 12 a. link, n K.,

vertikal, dem laiiffiulen Texte zugewandt; Stidiihr- 4 V.

13— ir» a. rerlilMii R., vertikal, dem Textf al igewandt;

über Str. 5 und 6 auf Fol. 50" und 5Ü» vgl. Aum. 6

und Anm. 10.]

Bogen 49/r)0 ist ebenso Fragment aus einer umfänglicheren Konzeptbs.

wif» Bogen 51/52 = //'* mit folgendem Inhalte:

Fol.51*. Klaffen einer Nonne. 2 X 4 V. [Fragment, den Schluß

dos Godichtes V. 29 ff. auf BI. 26± dieser Hb. ent-

haltend. VarimUen: V. 29 Dann seufze ich, nie etc.

V. 30 Treuen, V. 31 die Wiesen blühn. V. 32 Durch

bunte Blümchen V» 35 du, o Da* Otdieht igt nirkt

gigniert.]

51 * ^52 * . Elegie eines Schäfers. (Ihr Linden, die ihr meiner Hütte

Köhlnng gebt,) 8X47. [Neben dem Titel mit Bleistift

on HOllys Hand: «Sehr elend I* Du ganze Gedicht ist

mit Bleistift durchstrichen.]

52^. Clytia, eine Bomanze. 8X47. [Fragment, die drei

ersten Strophen mit folgenden Laa. snr Fassung Fol. 10^

enthaltend: F. / ein schönes F. 3 War, so wie alle

Mftdchen V. 11 Steckenroft].

Bl. 53»—60*'. Leben des Petrarca, il. [Höltys Bogenzählung : 53A = a

hlL « b. Das Ms. bricht mit 60± plötzlich, also ohne

die Biographie zn Ende zn f&hren, ab. Anfimg: Die

Familie des Petrarca stammte ans Florenz her. Sein

Elterrater Garzo bekleidete das Amt eines Notars,

welches .... Ende des Fragmentes: 1588 stellten

einige Personen Untersnchnngen Aber die Familie der

Laura an. Sie dnrchblfttterten die Tanfregister, nnd fluiden

nichts,]

F. 46 tm iMtT, 4ß wm wm^ etngtrüdä.

>*) Biter iUd, Z, übet AutthttkUntm Grofi.
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61*—61^. Ein Tp.U aus einer Versijn B des voingen. [Arfaiig

des Frt,nn. : .,Petrarcb erblickte Lauren 1327 zu Avisruoi;

in der Kirche der lieilif^eii Clara am Charfreytafre. Di^y-

Anekdote'*) hat . . Mit dem Satze: ,Der KOnii,' lies

ihr darauf ein Monument cnichtfU, und eine Grabschrift

setzen, die er selbst verfertitjte.* im 2. Dritt'^l A^x

Seite (»1^ bricht das Ms. ab. Der liest -i> r Seilt- und

ein foli^endes nng»'/.ähltes Bl. sind unbesrht m 1.. n.]

62*—65''. Leben der Laura, <it'r Geliebten des Petrarca. [Frai,inHit.

Anfang : Wer kennt Lauren nicht, die liebenswürJi?»'

Schöne, die Muse des Petrarca, welche diesen Dicliier

zu den unsterblichen Gesänsren beEreisterte, in welchen

.... Schluß: Benedickt Varchi. der eine Abhandlang

Über die Liebe des Petrarca schrieb, behaaptel, die rtUqua,

desnnt.]

66*—67''. Der Kri^ der Frösche und Mäusen ein comtschet Ge-

dieht, aus dem Griechischen. |Schlaß der Übers, der

Batrachomachia in der Eatiner Hs. I 48 b Y. 195—

803 der Vnlgata des Originals].

68*—71^. Olint und Sophronia. Aus dem Italiftnisclieii des Talo.

Oenisalemme liberata, Canto secondo. [«»II 14, 1—
87, 1 des Originals. Fragment.]

72*—79^. Mero nnd Leander ans dem Oriechsehen des Mosaeas.

A. [Fragment: V. 1—389 ed. F. S. Lebrs. Sdüiift:

Als sie aber den Leichnam ihres Geliebten am Fn6 des

Tharmes, von den Felsen zerschmettert, (a. R. zerriBeo)

liegen sah ; so riß sie ihr schönes Gewand von der Bnut,

nnd stfirzte sich mit reltqua desunt^

80*—85^. Fassung B des voriyen. [Fragm. V. 147—341 (Schlofi).

Einsatz: süßen Bündnißen der Liebe, gieb meinen Bitten

Gehör, wähle mich, wenn es dir gefällt, zu deinem

Gatten, mich, den Amor für dich j^^ehaschet, mit etc. vgl.

A 75i' : süßen Gesctz^'u der anmuthsvollen Liebe finden.

Krliruf nu-iuf Bitten, und erwähl" mich, wenn du willst,

zu d' inem Gatlt-n. Amor hat mich mit seinen Pfeilen

gt trulb ii, und etc. Schluß von B : von der Brust, nnd

stürzt«' sich mit einem lautf-n (loiausch von [Fol. 85*"]

ihicm Tburme hernieder. Sie starb bey (bey ober d, Z.)

Emt» e am a.

Qer> Ott« Gin.
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ihrem Geliebten, und so wardeu sie auch im Tode ver-

einigt.]

In B eingesprengt (durch nnnle Klaniui-Tn abgohobpu)

ist eine altere Version B* des Absrlmittes V. 174— 187;

Bl. 80**—81". B'^ : Fremdling, deine Keden würden Felsen bewegen.

Wer hat dich diese täuschende Beredsamkeit gelehrt V

Wehe mir, wer hat dich in meine Vaterstadt gelührt?

Gleichwohl sind alle deine Beden vergeblich. Wie kaii

ich dir meine Hand überlaßen, dir, einem umher-

schweifenden, einem unbekannten Fremdling ? Wir können

nii? nicht öffentlicli dnrch die Khe verbinden, das werden

meine Eltern nicht erlaaben. Bs würde dir nicht gelingen,

nnsre Liebe in Dunkelheit zn verhüllen, wenn da in

meiner Vaterstadt tu bleiben beschlößest Denn sogar die

' geheimste Zea- [F. 81'] gin nnsrer Handinngen, die

Einsamkeit, verrftth nns oft dem nengierigen Pöbel. Aber

verschweig mir deinen Namen, dein Vaterland nicht. Ich

heiße Hero. Ein Thnrm, der an den Himmel reicht, an

den die Wdlen schlagen, ist meine Wohnung.

B [Fol. 81 * f.] : Fremdling, deine Reden wfirden Felsen

bewegen. Von wem hast du diese t&nschende Beredsamkeit

geleint? Wehe mir, wer hat dich in mein Vaterland ge-

führt? Gleichwohl sind alle deine Beden fimchtloß. Wie

kan ich dir meine Liebe widmen, dir, einem nmher

schweifenden, einem unbekannten Fremdling? Meine Eitern

wollen nicht, daß wir uns durch ein Öffentliches Eheband

vereinigen, und nnsre verstohlne Liebe würdest da nicht

geheim halten kOnnen, wenn du, der du ein umher

schweifender Fremdling bist, in meiner Vaterstadt bleiben

solltest. Denn die Menschen sind zu Verläumdungen ge-

neigt. Sogar die geheimste Zeuginn unsrer Handlungen,

die Einsamkeit, verräth uns oft dem neugie rigen Pöbel.

Aber sag mir deinen Namen, dein Vaterland, und ver-

schweig mir nichts. Mein Name ist dir bekannt, du weißt,

daß ich Hero heiße. Ein [F. 81^] Thurm, der an die

Wolken reicht, an den die Wellen schlagen, ist meine

Wohnung,

A [F. 76±f.|: 0 Fremdling, du könntest dnrch deine

Beden Felsen bewegen* Wer hat dich diese fortreißende

^) Kadt do dur«h»trkA«ne» dn.
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Beredsamkeit gelehrt? Weh mir, wer hat dich in ineine

Vaterstadt peföhrt ? Alle deine Reden sind vergeblicb.

Wie kann icli dir doch mf^inp Lid)»' schenken, da du ein

herumstrt'ifendfT und verdächtiger Fremdlintr bist? Wir

können uns [Fol. 7G''J nicht Öffentlich vermählen, wil

mir meine Eltern ihre Einwillig'ung' versagen. Wolltti^st da

auch, da du ein heniinwandelnder Fremdling bist, in

meiner Vaterstadt Llt ilM-n, ,su könntest du doch unser

Liebesverständniü den Blicken der Welt nicht ent7.ieh*'n.

Die Menschen iiaben einen starken Hang zu Spötierey«='n.

Hat jemand etwas im Schooüe der Einsamkeit verrichtet,

so hört er die Er/ählung davon auf den GaRen. Aber

verschweig mir deinen Namen, und dein Vaterland nicht

da kenne.st den meinigen, ich heiße Hero. Ein amranschter

wolkenbober Thorm ist meine Wohnung. *

A war die Vorlage, von der stets bessernd J3* abgesehrieben wurde:

80 geht z. B. das Schreibversehen in J3* «wenn du du in meiner Täter*

stadt* anf die Eonstraktion «Wolltest dn anch, da da ein* in A nirtek.

nnd dann auch A waren die Quellen für die Redaktion es ist

somit A ftlt«r ah B.

Bl. 86 •—87 . Franaühergetzung aus Tnssos BefreiUmJenuaUm VI ß 2,

5— 77, i. [Anfang des Fragmentes : ganze xstliche Heer,

den Berg nnd die Ebne entdeckte. Hier saß sie von den

Aufgange der Sonne an, bis die ... . ScUufi : Dam
würde sich das verbleichte Gesicht des Ritters, wenn da

ihn geheilt bftttest, mit neuer Farbe überziehn, und da

wurdest seine Schönheit, die jetzt yerloschen ist, an ihn.

wie dein Geschenk, betrachten. Überdies die Ü. hMt
mit dem Saimuehluß dat Bogen» 86/87 a&.]

88*^89*. Überadmng au$ Mowehw /<i // 128^166 (*Sd^hß

der t,Europa^). [Einsatz des Fragmentes: des tiefea

Meeres, und bliesen auf ihren langen Muscheln ein Braot-

lied. Sie saß auf dem Stierrück'-n des Zevs, . . . Der

UvA von S. 89 * und die letzte uupaginierte Seile des

Bogens sind unbeschrieben J.

90*

—

91^. Ein Konzeptbogen in 8", der nach den Oblatenspnren

und den unbehilflicben, nicht von Hölty herrührend<>n

Schriftzügen einer Adresse auf 90*—9P (in Antiqua)

ursprünglich Briefumschlag war:
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A monsignr

monsignr

deholti [?]

hofmedecus et

beider kOnigligen hoffect [?]

El ^^^^

a

moriensee [sMarimsee].

Bl. 90* trägt oben die Worte: ,Die Kosenfarbe ihrer

Wangen bekömmt ein»' blfiüere Schattiernng*, von Höltys

Hand, parallel damit einiL'-e Schriftversuche: , gelangen",

darunter „das ang**, darunter »gelangen*. Dann ver-

kehrte H. die Seite und /.eirhnete darauf die ersten drei

Stroplien des Fratriiii Ht"s auf

:

90 . Triumphlied der Teutscheu nach
|
Überwindung des Varus.

[3X4 Verse. A'j.

Ach welch ein loorbeerreicher Sieg

Umflattert unser Heer.

Kein stolzer Feind, kein wilder Krieg

Droht imsem Hütten mehr.

Der Feindf Legjonpn sind

5 In gelben Sand gf»strerkt.

Die blntbeströmten Fluren sind

Mit Leichen überdeckt.

Die Kl dt' trinkt das RrmierMat

10 Mit durstgen Schlund hinein.

Des Baches rothgefärbte Flut

Kauacht traarig dnrch den Hayn.

Bl. ÖO'-"— 91 BrouiUons eines den Winfer beschreihenden Gedieht hjk,

8®. h}. Ü5 Heiameter (Einsam umflattert die Mei^e di»*

stille Wohnung des Landmanns,) [Fol. Dl ist qu<M-

beschrieben ; zwischen V. 20—22 Federproben: »genehm»-

die mag*, am untern R. viermal , Sophie", einmal „Sop",

ebenso über Vers 14 «a", 15 »der", 16 d"].

92*—93**. BrouiUons eines Gedichtes in Hexametern, 8^ h\

(Welch ein schleichender Kummer wird sie verzehren

«
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und foltern!) [Fol. ea^-^dS^'^s 25 Verse und «o

später zugesetzter, der Fol. 91^» 25 gleich ist. Ebenso

sind die 3 HexameteF Fol. 99h» Fol. 91^, 26 ff. Jkt

Rest der Seite 98^ ist qaerbesehrieben ; a. 1. B., den

Innern der Seite zugekehrt, steht auf verwisclitera Bleistift-

texte
'

') die Strophe

:

Der Oarten, den ein Hayn voll Apfelbäume

Sanft in die grünen Arme schlingt,

'Wie reizt er nicht! Wie strömen nicht die Keime,

Wenn hier ein Dichter singt!

Am r. B. nach innen die Strophe:

Schön ist''"') der Bach, wenn ihn die Morgenrüthe

Mit ndhen Funken überstreut.

Und seinem Kand die faibiclit»- Tapete

Der Blumen Heize ieyht.

Am untern B. verkehrt in Antiqua: Hollmann.}

Bl. 94. Einhlaitdruds eine» nicht HöUy muuweieenden Oeburtt-

fagegediekiet; Format: 83 X 10-6 cm; 8X4 V, Ober

Stm TiHd und am Sehlutte ein Heiktiotk.

Lied
I
andern | frendenTollenCtoburthsfeste | der | Hadame

Lnthem
|
gesungen

|
von

| einem Freunde und Yetter
|

C. F. F.
I
den 13. August 1773. (Nicht von Blumen,

nicht von Flitterijolde).

Bl. 95. l)ruckl)Ou'i'n A' und A'-* eines Leichencarmens in Imperial-

Folio. Mit d* ni 140. Verse bricht der Dr. ab. Auf A'

oben ein Holzstock, dann ein Motto aus Haller, dann

Beginn des Gedichtes: ,0 Uölt}', föhlt dein Herz noch

keinen Funken Buh? etc."

Auf dem linken Bande von A^ und dem r« chten Ton

A^ steht von Höltys Hand ein Bftcherleiicon

üavon luetlitla Durch die sterbenden [?j A [ . .

.

die Tspeteii

nicht prunken, [?J

**; Hs. Schon.

»') Ü. d. Z. Kühl.

Mr. 1-.8, 7-10, 13-16, 17a—20. 80 ia Aotiqua.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

t

.

8.

9.

10.

11.

12.

J3.

14.

15.

16.

17.

Id.

Antonini Lexicon

Johnsons dicti<>nary

Liidwisrs dicti«jüary
'

Kleist

Klopstocks Kepublick.

Joiick Briefe

Miltons works

Hurds dialogaeB

Huratius

Ricciardetto

Bodmers Milton

Otto [von F. M. Klingerj

Sbakespear

Sponser

Totii Jones

Tlit'ocrit

Mendelssohn

Dramatiirgio

17. Shaftsbury

18. Adventarer

19. Vicar

20. Oßian

21. (J'»t/. von Beiiidüngen

22. C'lavigo

28. Notbauk-r [von F.

Nicolai]

[A^-*] 24.LeßingsScliauspieie

25. Df-r M»Üia.^

Klopstocks Oden

Joricks Reisen

Werther

Alcrabert

30. Folitiano

31. Nene Uenoza [von J.

J. S. LenzJ

26

27

28

25»

Anf dem r. B. Ton A** stobt folgende Worttisto:

befrieden hartmötbig Gebenedejung bäfiig afterreder lezen

erni*'d('m rindern verunfrieden auferben Sipschaft ii.nh —
noch tur ^vyder—noch feldflnchtic Klaffer durch Tinten'

Jleck iiukennfUches Wort Kr.niirstul sichtlich weichsinnig"

armsiniiig entleeren entledigen Xarrenteidinge Verzagung

Abg5nner fälschen anderley Taste ungleichartig Uiibe-

sorgtheit.

A^^: quer anf den 1. B. geschrieben ein« Strophe aus

dem Gedichte *Der alte Landmann an seinen Sohn',

Halm 1869, S. 188. Y. 49 ff. » h*,

a) von Höhys Hand:

Der Fürst, der sonst nach Hirs« h»'n schoÜ,

Von Wein und Weibern dumm,

Trabt nun, auf einem glühnden Boß,

Im wilden Wald herum

Katschiert, im glühnden Fürstenrock,

Die Straßen ab und auf.

Ein Teufel auf dem Kutschenbock,

Zween Teufel hinten auf.
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b) von VoßeM Hand:

Der Janker, der beim Spiel 11 Ball

Der Wittwen'i) Habe ft-afi,

Kutschiert, umbranst tod Seuf^erhall,

Zun Fest des Satanas;

Im blanen Sdiwefelflamenr<>ck

Fftbrt er snm Blocksberg aof.

Am nntem R.» rerkehrt Ton HOl^s Hand die Halbstrophe

(Tgl. Halm 1869, S. 187, V. 41 ff.) zu h*:

Nun pflügt « r, als ein F^n<»rmann,

Auf .s«'ines X;i. libars Flur,

Und mißt das Land, so weit or kann.

Mit einer glähnden Schnur.

OgOL Mosa«. 6184^

enthält znerst 4 BU. Notizen Halms in 8^ dann 16 BU. Abschriften

HOltyscher Gedichte, endlich 80 BlU Originalhss. folgen Inhalts:

Bl. 1*^ l*". QOrg nnd Kfthte, | eine Ballade. [20*5 X 8 cm. FragBeni

k\ Antiqua].

Zween heiige Wundertkäter,

Vom Ost bis West bekannt,

Durchwanderten, mit Ablai)

Bepackt, das Bajerland.

5 Sie thaten Wnnderknren,

Verkanilen ihren Pack,

Und schnürten die Gespenster

In einen großen Sack.

Verbannten manchen Kobold

10 Qnd manchen bösen Alp,

Und heilten manchen Fürsten,

Und manches kranke Kalb.

Breüm' Zwü^nraum, daruntmr vom ti. R nl>
<f-

>i) Na'h W. Thrtfnm durehttrichtn.
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Die Mönche sprachen Toffel,

Du bist dorn Tod entflohn.

Die andern Bösewichter

Empfiengen ihren Lolin.

[1*] Sif- kamf^n, als die Sonne

Zum Ocean entwich,^')

Und flötend Hirt und Schftfer

Durch Abendschatten schlich,

Jn ein amb&schtes Dörfchen, *^^)

T'nd baten sich beim SchOfier

Die Abendmahkeit ans.

Darunter die La:

Ersahn des SchOBers Hans»

Und baten, tiefl^ebücket,

Sich eine Mahlzeit ans.

Breiter Zwiädtenraum, dann fu€r über das BL von

Unk» nacA rethU:

So warde Töfiel Pfarrer,

Und bliebs bis an den Tod.

Er mahlte seinen Banem

Die HOUe ziemlich roth.

8^. Sbentheoer von einem Bitter, der sich in ein Mädchen Ter-

liebt, und wie der Bitter sich umbrachte. (Ein Mann mit

einem Ordensband, Der Bitter Hardiknut,) 4.Lage ins**.
«

16 X 8 Y. Tgl. Halm 1869, 8. 14.

4*'. Arintde, eine Folge von Romanzen. Erste Bomanze.

(Seit Adam in den Apfel biß.) 8®. Fragment von 7 X 4 t.

vjrl. Halm 1869, S. 19 Anm. h'. Antiqua.

5^*. Die Nonne. 1 Boiren 19 X 13*5 cm. Fragment von

8 X 8 V. [vgl. Hahn 1869, S. 32. V. 2'. ff.; die ersten

drei Str. fehlen dem vorliegenden Fragm.] k^. (Drauf

wurde, wie Männer sind,).

*') enlwleh twrrigUrt au» eattcft/7/icb.

**) JCbmai« au» Koton ge^keuert.

2*-

4*-
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6»^ 6»*. Ballade. (Ich traiimi', ich war ein Vdgeleiu). B^seboHteocr

Bogen 18 X 13-5 cm. 4 X 8 V. = Halm 1869, S.35. i

[mit Korrokturon Voßens.] Ünteneichnet : Hölty.

8»— 8»*. Christ','! und Hanndion, oine Schnitteridylle. (Lindere

Luft begann die müdon Erndter zu kühlen.). 1 Bogtn

19 X 18-5 cm. 34 V. = Halm S. 41). A»».

9* — y^'. Dur arme Wilhelm. Siehe die Elegie anfein Landmäach^n.

(Wilhelms Braut war gestorben. Der arme vprlaßt-n*

Wiliielm). Bogen in 8°. 23 V. == Halm S. 42. [K-^rrek- '

turen VoßensJ A". Von Von Voß untfrzt-ichn^-t : H dty.

10*— lO**. Elegie auf eine Nachtigall. (Sie ist dahin, die Mai* iihvder

tönte;, Blatt 20 X 13'5 cm. 4 X 8 V. = Halm S. 56.

A''^ Antiqua.

II"»,— 11'*
. Bey Michaelis Grabe, im October 1772.(Sey mir heilig, o Flor,

wo Michaelis schläft,). Beschnittene« Bl. 18X9*7 m.

8 X4 V. = Halm S. 57. A'^ Antiqua.

12*— 12***. Elegie auf ein Landmädchen. (Schwermuthsvoll und dumpfie

ballt a«lftote). 5 SS. in 8'. 8 X 8 V. = Halm S. 59. A**.

[Korrektoren Voßens]. Von Voß «Hdltgr.* nnterzeichnet

1S*-^18^. Ekgie anf dem Grabe meines Taters. 1775. (Selig aUc,

die imHerrn entscbliefen). 1 Bl. 82 X 10*2 cm. 8 X 4 Y:»
Halm 8. 68. h**, [Konrektoreo VoAens.] Unteneiebnet. Hl^tty«

14*^14^. die Phantasie. (BosenwangigtePbaiitasie,). BescboittaMS

Bl. 20-8 X 14 cm. Fragment [Schluß febltl] Ton 487. A**.

15«_15»*. Die Bnbe. 1771. (Toditer Edens, o Bob, die dn ^
FinstemiA). 1 Bogen in 8». 11X47.» Halm S. 74.

[Korrektnren Toßens.] Yen Yofl nnteniächnet: H^tty.

16 »^16**. An die Bnhe (Tochter Edens, o Biih etc.) 1 Bogen ia

8«. 11 X 4 Y. h'*. [Korrektoren Yofiens, am o6eii r. R
von Höltys Hand am 10 Män].

18*. Laura. 1772. (Kein "BlKk der HoHTnnng heitert die Sede

mir,). 1 Bl. 26-6 X 9-7 tan. 4 X 4 V^« Halm, S. 78.

A'*. Spater von Hölty „T." signiert.

19*— 19''.. An Daphnens Kanarienvogel. 1772. (Liebes Vögelein. acb.

' . ^ie ruhig schläfst du,). Beschnittenes Bl. 18-3 X 13-3 cm*

: 25 V. = Halm. S. 82. A"^' [mit Voßens KörreiitureD].

„Hölty." signiert.

20»— 20'». An Teuthard fTrotz j»'d' in Ausland, stürmet Begeisterunci-

Be.^cliniu. iies Bl. 18 X 12-5 cm. 7X4 V. vgL Hain

S. 85. ä2'.
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2l>—21», An Tetitbard. (Trotz jedem Amliind, ete.) Bescbnittenes

Bk 25-8 X 13*3 em. 7 X 4 Y.. vgl; Halm S. 85. h**.

Antiqua.

22>— S2>. An Gott. 1772. (Du 6oU der Langmutb, gehe nicht ins

Gericht). 1 Bl 26-7 X 9-4 era. 7 X 4 Halm,

S. 90. h-\ ,T.* unterzeichnet.

23^ -23^ Gehet. (Dn Gott «ler Langmuth, etc.) 1 Bl. 4". 7 X 4 V.

vgl. Halm S. HO. h'^^.

.
24*—24^. Di«i Liebe (Eino Schale des Harms, eine der Freiuleu

wog). 1 Bl. in 8". 7X4 V. vgl. Halm S. 96. h-\

25*— 25^. Die Lieb.-, im Junius 1773. (Eine Silinl" des Harms,

eine d.'r Fr.Mid.'ii \Yog) 1 Bl. S'\ 7X4 V. /»'^'^.

26*. An die Apfelbaume, wt* ich Julifu erblickte. (Ein heilig

Säusf'In, und * llesang^-ston) 1 Bl. 26*5 X 9*7 cui.
'

4X4 V. vgl. Halm S. 99.

27*. Die Maynacht. (Wenn der silberne Mond durch die Ge-

sträuche blickt.) 1 Bl. 2(v9 X 9-2 cm. 4X4 V. vgl.

Halm S. 102. Ä'». [Konekturen .Voüens]. Von Voß

„Hi'lty.' sijjnifrt.

28»—28»>. Der Bach. (Wie Blandusinis Quoll, rausche der After-

welt). 1 Bl. 27 X 10 cm. b X 4 V. vgl. Halm S. 103.

29 •—29.^. Der Bach. (Wie Blandasiena Qnell rausche der Afterwelt).

1 Bl. 26-8 X 11-6 cm. 8 X 4 Y. IS Halm S. 108. h^.

80*—81». Die kfinftige Geliebte. (Entschwebtest du dem Seelen-

getilde schon,). 8 SS. 26*7 X 18-6 cm. 9 X 4 Y. = Halm

S. 104. A'i. [Yoßens Korrektaren.] «HDity« signiert.

82*. Ihr Freunde hängeif vsann tieft gettorben hin, l Bl.

18*5 X 18 5 cm. 2 X 4 Y. « Halm S. 109. [Bl.

82 ^ qner dberschrieben. Das Bl. diente zuerst als Ansleih-

Bchein derGOttinger Bibliothek : fvi [?] Poltfiiu» ex reeen«.

OitauhonL IHOOt

A Kästner den '^') 9 Nov. 1774

Holt}', l'.v 'leiü Schuster Muhlert

aul" der Nicolaistraße.

Das cursiv Gedruckte ist im Original Antiqaa, der

Fettdrack Kästners Schrift]

^) den J 'tn in tintm Abkünuns»9chnorkef,
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88*—38^. Die Bmhäftigongen der Menschen. Yilia miretor Tnlgiis,

mihi flaTQS Apollo Pocola castalia plenft miniatret aquft.

Ovid. (Jener liebet den Hof, liebet das Stadt^rtnacb,).

Bl. in Fol. 28 Y. ^ Halm 8. 110.

84*—84^. Die knnftige Geliebte. (Wenn ich dich Engel ftnde, wenn

der nftehste). Beschnittenes Bl. 19*8 X 15*3 cm. 4 X 4 T.

= Halm 8. III Anm. h^.

85*—85^. Die kdnftige Geliebte. (Brächte der nächste Frählin«?

meinem Arm dich,) 1 Bl. 27 X 18-5 cm. 4X4 V. ^
Halm S. III. Ä'* [Anf 35* Ton jüngerer Hand 3 X 4 V.

:

Noch macht der Saft der Purpurtraube Des Menschen

krankes Herz gesund ; Noch schmecket, in etc.]

36' — 36''*. Das; Landleben. Flüiainu amem silvasqiie inglurius. Virg-.

(Wunderseliger Mann, welcher der Stadt entfloh!) 1 Bogen

18-5 X 13-7 cm. ü X 4 V. Tgl. Halm S. 112. Ä^«. »Hölty»

signiert.

37*. Das Landleben. 1770. (Wunderseliger Mann, etc.1 1 Bl.

27-5 X 11-7 cm. Fragment von 4X4 V. [Schluß fehltj.

38*—SS**. Das Landleben. Fhimina amem silvasqiie inglorins (Wunder-

seliger Wann, etc.) 1 Bl. 27 X 18-5 cm. 9X4 V. P\
.19*. Die Schale der Vergeßf-nhoit. (Eine Schale des Stroms,

welcher Vergeßenheit). 1 Bl. 23 3 X 18-7 cm. 12 V. «=

Halm S. 114. h^^ »Hölty.« si-niort.

40<>—40*>. Die Schale der Vergeßenheit. 1776. (Eine Schale des

Stroms, etr.) 1 Bl. in Folio. 1 V. [mit Laa. n
V. 7—12].

41 *. Die Schale der Tergeftenheit. 1776. (Eine Schale des

Stroms, etc.). 1 d^. in Folio. 14 T. Halm S. 115.

4P. Die Seligkeit der Liehenden. [Fragment Ton 8X4 V.

Ein goldner Stern hing fiber enren Wiegen,

Wenn Oott ein liebend Herz euch gab;

Und geudete Vergnügen auf Vergnügen,

Aus Vidier Urn', auf euch herab !

5 Ein goldner Stern, wenn ihr das Mädchen findet,

Das euch im Jugendtranm hegrnflt;

Wenn Arm um Arm, und Geist nm Geist sieh windet,

Und tanmelnd Seel* in Seele fliefil
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Die Liebe streut den i[ny auf "Winterflurt'ii,

10 Streut auf dip "Wiliiiiiß Tanz und Spiel

;

Enthüllet uns der GnitlK-it lichte Spuren,

Giebt uns des Himmeln Vorgefühl.

42» -42». Der KuG. 1776. (Ward ünsterblichkeit mir? Stieg ein

Olympier) 1 Bl. 18 5 X 14 €1B. 4 X 4 T.« Halm 8. 116.

h^K ,Hr)lty.* unterzeichnet.

43*—43*^. An die Phantasi».'. 177G. (Ewig träafle dein Kelch,

Zauberin Phantasie.) 1 Bl, in Folio. 31 V. = Halm

S. 117. |Eiu Vers 15 a am Schiasse der S. 43» ist

ausg'eblieben.]

44*— 44''. Wiegenlied, an ein Mädchen. (Noch schlinget dich die

Säße Ituh). 1 Bl. 16-8 X 10-4 cm. 8X4 V. »Halm
S. 128. h^K

45» — 45^. An ein Traumbild. 1771. (Wo ist das EljaAerland,).

1 Bl. 26-5 X 9-7 cm. 8 X 4 V. Ä".

46»—46^. An raein Sterbebette. (Sey, o Sterbebette, mein Gedanke,).

1 Bl. in 4». 8X4 V. Ä«. Antiqua.

47»—47^ Frfihlingrslied. (GrOn wird Wies* nnd Au,)- 1 Bl. 8«

4 X 6 V. = Halm 8. 150. h*\

48». Frühlingslied. (Grün wird Wies' und Au,). 1 Bl. 215 X
8-5 cm. 4 X 6 V. h*\

49»_49b, Maylii-d. (<irün wird Wies" und Au,). 1 Bl. 23-2 X 9 3 cm.

4X6 V. h*^. Durchstrichene Unterschritt von Voßens

Hand: „Hölty.«

50»— 50»>. Maylied. (Der Schnee zerrinnt,). 1 Bl. 23 5 X U'3 cm.

4 X r> V. = Halm S. 15»>. /i*».

Mayhed. (Dt-r Anger steht so grün, so grün,). 2 X ö V.

vgl. Halm S. 157.

51*—51»'. An ein catholisches Mädchen, das am Frohnleichnamsfest

ein Marienbild trug. (Denk' ich meiner frohen Knaben-

Ziit. n,). 1 Bogen 8". * X 4 V. =^ Halm S. 160. Ä*'.

52»—52'». Schnitterlied. (Es zirpten Grillen und Heimen,). 1 Bl.

28 V 9-3 cvi 4X6 V. vgl. Halm S. 162 Ä". [Von

Vott »Hölty* unterzeichnet, darunter der Gedichttitel

»Frage.» Gleichzeitig mit diesen Eintragungen Voßens,

wahrscheinlich also auf seinen Wnnsch als Bedalctor des

1775er H-A bin, ist von HMtj die 4. Strophe durch-

strichen und durch eine neue Fassung ersetzt.]
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58*—58^. Die Lanbe. (Nimmer, nimmer werd ich dein TergeBcD.)

1 Bl. 4« 6 X 4 V.» Halm S. 158. A**. [An der reebten

oberen Ecke die durcbstricbene Datiemng «den 27. Noc.

1778.«; darunter ,p. 148.« Nach V. 16 ein Strich

qaer über die Seite 58^ nnd dazn a. B. die Zahl

,p. 144.* Signiert: «T."; darunter »Lied." Die««^

•Titel, die Sigincron^ und die Seitenzahlen sind sp&t^

von Hülty beitroset/.t worden.]

54*— 54**. All 'in Jileal, (Du süßes Bild, das mir mit Ft'ureDt-

zücken). 1 Bl. 23 S X 9-3 cm. 9 X 4 V. «= Haiw

S. 165. Ji'"*.

55*. An den Mond. (Geuß, lieber Mond, geuß doiue Silber-

liimmer). 1 Bl. 23 3 X 9 G cm. 4 X 4 Y. Halm S. 167.

Ä**. Spater „T.* unterzeichnet

56*—56*. Die Schiflfendo. (Sie wankt dahin! Die Ab»-ndwinl»

spiel. n^,. 1 Bl. 23 3 X 9 3 cm. 5 X 4 V. vgL Halm S. 167.

/i'''. V.in Voß untt-rzeichnet: ,Hölty.*

57*^57**. Das Tranmbild. (Im jongen Nachtigallenbajn,). 1 Bl

26-7 X 9-7 cw. 5X8V. vgl Halm 8. 170. Ä*'. [Kor-

• rektoren vom Bedaktor des 1776er H-A., Yo6. Von ihm

anch am Ende des Gedichtes die Bleistiftnotiz : ,H6ltj i

Hiemnter allenfalls der angebrachte Enß» odersa

anderes. Und dann anf die nftchste Seite Der Hond

[Ubev durehiirieheMin An Venns] Ton Hiller, der

Webrwolf, Bondean, Lied» An Venns*].
58*— 58*^ An eine Nachtigall, die vor meinem Kammerfenster saag.

(Oie0 nicht so lant die Uebegläbnden Lieder,). 8 8S.

18-2X18*8 cm. 7X47. [die 8. Strophe ein Torso!]

- Halm 8. 172. h^K

59« »59b, Xiied eines Uftdchens anf den Tod ihrer Gespielin. (Tnr

trübe Monden sind entflohn,) 1 Bl. 26-2 X 9-5 cm. 4 X 8

V.--Halm S. 173. A^». V..n Voß .Hölty." untir-

zeichnet. [Korrekturen VoOens].

'60*— 61». Trinklied im May. (Bekrän/.»t di»i Tonnen.) 2 Bi.

26-5 X 9-3 cm. 8 X 8 V. = Halm S. 170. h*'\ .HOitj.*

sitrniert. [Korrekturen Vußeiis].

62 '•—62'*, TLnU.'Uij'raberliiHl, Grabe, Spaden, grab»%). Beschnittefl€i

Bl. 1 9-8 X 14 cm. 4 X 6 V. = Halm S. 178. h''K

63*—63^*. An einen Freund, d»'r sich in ein schönes Dienstmädchen

verliebte. Ne sit ancillae tibi amor pndori. Horat. (Was
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-schämst da dicb, daß du die Hanne liebest,). 4 SS.

18X18-8 cm. 8X4 V.«* Halm S. 179. h^,

Bl 64* '-64 b. An den Mond. (Was scbanest da so hell nnd klar).

. 1 Bl. 13-5 X 18-5 cm. 3 X 8 y.— Halm S. 181.

[Vcßous Korrekturen.]

05 »«-67^, alt,. Laiulmmin au soinen Sohn."-') (Üb' immer Treu

nnd Redlichkeit,) : 65 *— 65 = 1 Bl. in Folio : 5 X 8 V.

;

66 in 4'^ die Halbstrophe :

Der Amtmann, der die Banren schnnd

Als wie das liebe Yich»

Geht am im Doif, als Kettenhand,

Und plagt nnd schrecket sie.

. . 67»— GT»» in 4": 3 X 8 V. Bl. 65 = Halm S. 186,

" ' Y. 1-40. Bl. 67 = ebda. V. 41— 64. A". »Höity.*

signiert.

66^ zwei Strophen des Gedichtes \"U Voßens Hand
die erste: -Der Amtmann, der die Baut-ii schund," ist

, . eine Variante von Halm, S. 188 V. 49 tf., die zweite:

,D^r Pfarrer, der aufs Tanzen schalt," ebda. V. 53 ff.

68 —68''*. Trinklied. (Ein Leben wie im Paradies). 1 Bogen

18-5 X l:3-3 cm. 5 X 8 V. = Halm 8. 189. Ä«*. »Hölty.*

opteneicbnet. [Korrektaren Yoßens].

69*^69^*. Maygesang. (BOther förbt sich der Himmeil). 1 Bogen

. 18 8 X 14 cm. U X4 V. A««.

70*. Maygesang. Sweet lorers love the spring. Shakespear.

(Röther schimmert der Morgen!) 1 Bl. 11*2 X 15*7 cm.

Fragment von 1X4 V. vgl. Halm S. 191. A«l

hb. 55. 2.
• «

11 57. 2

kk 58 8

11. 59. 4.

7l>—71»*. Hezenlied. 1776. (Die Schwalbe fliegt,). 1 Bogen

18-5 X 18-9 cm. 5 X 6 ?. « Halm 8. 195. ,HOlty.«

signiert.

72 ».72^. Lebenspflichten. 1776. (Bosen aaf den Weg gestrent,).

1 BL 27 X 9-3 cm. 9 X 4 V. ,Hölty." unterzeichnet. =
Halm S. 197. h'^\ [Voßens Korrekturen].

Am ohem rechten R. von Höliya Hand Die Wfise FkOhlichkeit «m r. B.

vntikal^ dem Texte zugtktkri taMend taoaeud.
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78a..74^. Die Seligkeit der Liebenden. 1776. (Beglückt, beglöckt;

wer die Geliebte findet,). 2 BU. 18*7 X 18 7 cd

10 X 4 V. = Halm S. 199. h'^, »Hölty.*' nnterzeichnet.

[Korrekturen Voßens].

75*. Die Seligrkeit der Liebe. (Beglückt, besrlückt. w^ r »t- )

1 S. in Folio. Fragment vou 4 X 4 V. (.Schluß ftlillj =
Halm S. 101> Anm. /j"'.

76*— 76**. An Dapbne. (Bir^ die schmachtenden Angen,) 1 BL. in

4**. 8 X 4 V. » Halm 8. 201, h'*-,

77«—77^. Lied eines Liebenden. 1776 (Beglückt, beglückt. Wer

dich erblickt,). 1 BL 28*8 X 9*5 cm. 4 X 6 T. = Halm

S. 202. A^'. »Höltj.« nnteizeichnet.

78*— iS**. Aufmunteruncr 7.ur Freude. (Wer wollte sich mit tJiilleP

plagen,). 1 Bl- 23 3 X 18-6 cm. 6 X 4 V. = Halm

S. 203. h'*. ^HC'lty.'- signiert. [Korrekturen Voßensl-

79*—79*". An die platonische Liebe. (Dir, u Liebe, schallet meine

Laute,). 2 Bögen 8«. 15X4 V. h'\

80". Der Stern der Seeleu, | eine Phantasie. BL in Folio.

Fragment von 10 Y. h^^}

Jenen frenndlicben Stern, den Gespielen der Abend-

[dämmrang,

Und Verkdnder der Bah, bewohnen die Seelen der Menschen,

Eh der Allschaffende ruft, und die Seelen Tom Schlamm«

[erwachen,

Tom balbwachenden Schlammer, den unter Blnmen sie

[ecbliefen.

5 Geoß durch die Wiplbl des Hayns, wo ich singe,

[schönster der Sterne,

Hellres Licht! Dich beschwebt ich in meiner scfalummemdeB

[Kindheit,

Und Jahrtausende träomt' ich in deinen Thalen Tortiber.

SüAes Gefühl der Erinnrung bescbleicht die Bewohner

[des Erdballs,

Wenn sie dich schann; dein hellströmender LichtgUoi

[füllt sie mit Wonne.

10 AUü lieben sie dich, besuchen den Hayn, wo du funkeUL
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In das Corpas der OriginaUiss. haben Bich zwei alte Abschriften ein-

geschlichen:

Bl. 7*. Das Feocr im Walde, eine Idylle (Zween Knaben liefen

durch den Hayn,). 1 Bl. 4®; doppelspaltig geschrieben.

r>6 V. == Halm S. 37. Ä*. Auf der 1. Spalto von 7»,

links oben, oberhalb des Titels: ,,H«llty' ; ebenso ist das

Gedicht unterzeichnet, jedoch nicht von IlOlty selbst, wie

Halm a. a. » ). Ii' iiauptet. Auf S. 7\ Sp. 2: .Das

Feuer im Walde
\ eine Idylle*. Die Abschrift stammt

von derselben Frauenhand, die Fol. 16 der »Abschriften

"

gei;clirieb«'n hat. Sie war auch am 2. Gedichte tätig, das

in Abschritt den Originalhss. eingefügt ist, an

Bl. 17 Die Ruhe. (T.K-htvr Edens, o Kuh, etc ). 1 Bl. 20-6X 9*8 cm.

11X4 V. A*. Die Vorlage für A'' war A'" (Cgm 5194».

15\ von dem es nur versehentlich in Interpunktion and

Orthographie abweicht; gleich A^^ das von Voß ,HOlty.*

signiert ist, wnrde es .Hölty* nnterzeichnet, und zwar in

gesuchter Kachahnmng der Schriftsfige der Vorlage, die

TOD der Abschreiberin jedenlUls fSr HOltys Antogramm

gehalten wurden.

AnBerdem sind folgende Abschriften dem Cod. 5194ji einverleibt:

Bl. 1»— I^. Trinklied im Winter. 1776. (Das Glas gefnUtl) 1 Bl.

21*9X 14-8 cm. 6 X 6 y. = Halm S. 19S. A*. .HOlty.*

nnteneichnet Damnter anf dem Originale, das sich znr

Zeit Halms in der Kestner^sehen Antographensammlong

befand, von anderer Hand : al>t von H&lty*8 eigner Hand

geschrieben 1777.*

2»— ^^ Maylied. 1778. (Gran wird Wies* nnd An,) 1. Bl.

22 X 14-8 cm. 4X6 V. A*». ,Hölty.- nnteneichnet.

Darunter auf dem Originale, das sich zur Zeit Halms

(1869, S. 150) in der Autosrrapliensammlung des Syndicus

Gwinner in Fraiikliiit a. M. b^^faiid, von andrer Hand:

.Dem seehgen Geh: Rath Marcard eigenhändig über-

reicht."

3*. An die Grille. (Wiege dich hier auf diesen Rogg'enblumen,).

1 S. 2l-8Xl3'i» «m. 2X4 V. vgl. Halm S. 100. h'.

Darunter von freniibr Hand: „Handschrift von Ludw.

riiristian Heinrich Holty attestirt dnr«li Abraham Yrß."

Nach Halm aus der AutographeosammluDg des Schul-

direktors Grohnert in Berlin.
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3^ Lflura. (Ktüi Blick dtr Hoffhnng lidtert die Seele mir.)

4 X 4 V. vgl. Halm S. 78.

4»— 4b
_

1),.,- i'od. (Stärke midi diirdi «l. iiH^ Todt-swuiideii.) 1 Bl.

25 X 10 rm. 6 X 4 V. = Halm S. 138. . ,Holty.«

unterzficliiiet. Nach Halm aus dt-r Autograpben.sammiausr

des Geiioralkoiisnl« 0. M. Clanß in Leipzig. Unter d-r

rnterschrift im Original v', vi ts Hrltys Hand der Gedicht-

titel »Auf die Reise.** Aul dLinuiitfin Drittel von 41i die

Bleistiftnotiz des Ai)schreibers : ,Das Original ist auf

eben einem solchen Streifen, ohne alle Correctur sehr

sauber geschrieben. Die am Scbluß befindliciiea Worte ,ftof

der Reise* eind von derselben Haod.^

5^ Ma7Ued.(0rdn wird Wies' and An,)- 1- Bl. 16'5X 18 cm.

4 X 6 y. nach Halm S. 150 in der Aatographensammloog

des Syndicns Gwinner in Frankfurt a. M. A«. Unter-

Ketdinet: «HOlfy.*

6*— ö**. Der rechte Gebrauch des Lebens. 1775. (Wer hemmt

den Flug der Stunden? Sie rauschen liiii,). 1 Bl.

22 X 13-7 cm. 6 X 4 V. nach Haliu S. 106 in der

Autographensammlung des Wiih. Künxel iu Leipü^. ä*.

Unterschrift: .,Hölty.*

7b. An Gütt.2^j j 15 Dezember 1772. (Der Gott der Lang-

mntb,) 7X4 V. /* ' . Nach einer Notiz Halms am obem

K. von 7*^: Abschrift aus dem Stammbuch des Haiobonds

1 S. 53, nach 1869 S. 90: ebda, h 72.

8. An ein Traammftdciien.?*>) 1771. {0 schftnes Bild, das

vor mir stand,). 5 X 8 Y. vgl. Halm S. 126. Abschrift

ans dem Stammbnch des Hainbundes I, 96. /t'.

Iii. 9. Das Traumbild. (Wo bist dn, Bild, das vor mir stand.).

4 X 8 V. vgl. Halm S. 128, hK Von Voß nnteraeichnet:

^(Hölty.)** ^'), darunter von Voßens Hand: .(Kukuk am

Johannistage etc}*. Dann : «Handschrift von Hüity, ob^n

silinn bescheinigt von J. H. Voll. Abr. Voß." Au* der

Autographensauimluiitr dt-r Frau Campe in Hamburg.

lO^* — 10**. DerTod.^*') 1772. (Stärke mich durch deine Todeswunden.).

6X4 V. Abschrift aas dem Stammbuch des Hainbandes.

I, S. 49. h\

^) Aotiqat!
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11*.' Maylied. (Gi än wird Wies' nnd An,), 1 BL 21*3 X 16-8 cm.

4 X 6 y. A*. Utttenchrift: »Holty.* Nach einer Bleistift-

notiz Halms warde das Original von ihm gegen andere'

Autographen vertauscht.

12. Frühlingslied.2") d. 12. Februar 1773. (Grüner wird die

Au,j. -i X 6 V. AbscliriiL aus dem Stammbuch des Hain-

bundes I, S. 185. h '

.

13 •—13''. TodtHiirr;1b.Mlied. (Grabe, Spaden, grabe,). 1 Bl.

21 X 16-9 cm. 4 X r> V. h' . Unterschrift: «Höltv.-

Kach einer Bleistiftl emerkung Halms wurde das Original

von ihm vertausclit.

14»_14b. Toitengnlberlied. 4X6V. Ä". UnttT^^clirift: Jlülty."

Kestner'scho Autosrraphensamml. vgl, Halm S. 178. Anm.

15*

—

Ib^. [An Danion.^")] Auf die Erde zu kommen, Mädchen'

hUdung [Schluß (22 V.) eines Fragmentes aus StammbncU

S. 89. Der Anfang steht auf dem ansgesobnittenen vor-

hergehenden Bl. des Stb. Ä'].

16*— 16"*.^^ SammeUibschrifi von der Frauenhand, die

an/i" undÄ* tätig war. 1 Bogen 8" folgenden Inhalts:

16*. An den Mond. (QeDß, lieber Mond, oto.) 4 X 4 V. [be-

dentangsloso, Tersebentliche Laa.].

16*~^. An meine Freimde. (Schande ladet der Hann auf sich,)

28 [wohl 7 X 4] Y.

16^. An meine Freunde. (Mangelnd jedes Gefühls, welches die

Frenndschait giebt,). 8X47. vgl. Halm 8. 94.

16**-^. An em Ideal. (Geliebtes Bild, das mir mit Fenrentaftcken.)

9 X 4 Y. ,HMty* nnterseichnet. vgl. Halm 8. 165.

16^*. An ein JohanniswArmchen. (Helle den Basen, lieber Olfth-

wnrm, helle). 2 X 4 Y. Unterschrift: «Hölty.» Halm

8. lOO.^schreibt fidsch: .in einer Absobrift von Yofiens

Hand, aber mit der Unterschrift •HöUy* in den Cahiers

enthalten.*

£atlii«r Hm.

Bl. a—a'. Bin P Bogen 0^0X17 em) mit Ob^mtntngen in

PrQ9a: Der YogelsteUer. Die 2f* Idylle des Bion.

a—a*. — Der verlorne Amor. Die erste Idylle des

Moschns. a*—a'. ^ Elegie anf den Tod des Bion, Die

dritte Idylle des Moschus, a'. [V<m di^im SiUtke %$t

in Antiqua!
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nur der Tüel tim^ragen; der Bett von a' üt wAe-

•ehridfen, DU hfetM Sannidung wn 1)h€r$ätimgak

dio «on fföftjf am« T&rwJ
y Der Eriegr der Frdsebo und H&aMt ein eomisclieB Gedicht,

ans dem Qriecfascheii. ^'S* ('^ X 17 cm).

Übersetzt in Prosa die V. 1>*195 der Ynlgata des

Originals rnid gliedert sieb lückenlos dem Torso 51941,

66^—67^ als Anfong an.

c. H\ Sammelhs. von V, Lage in 4" (20X 17 cm):

Leand«^r und Hero. Romanze. (Schon ehniahls >ang «lor

Leyerinaiin). ö SS. 10X8 V. = Auzeiirt r f. deutschi^s

Alteituui 20, ob— 38. »Y." untt;rieichnet.

Acktaeon
|
Romanze. [3 SS. 18X4V.]

Auf einem alten Kittersitz,

Den seine Abnoii sich erlaseu,

Kegierte einst Herr Acktao'm,

Ein Wütrich gegen Hasen.

5 Erstanne Nachwelt, welch ein Geist

Herr Acktaeon gewesen!

Er konnte schon im zwölften Jahr

Den Abendseegen lesen.

Hama zpiiloO in Freade schier,

10 AU ihm von seinem Bogen

Tief in des schönsten Fuchses Herz

Die ersten Pfeile flogen.

Pjpaclun lubte s«Mn Talent,

Und pflegte oft zu sagen,

15 Dies St«hiich»^n sey ihm siclifrlirli

Nicht aus der Art geschlagen.

[c 1'] Er sollte Fräulein Adelheid

In wenig Wochen freyen.

An ihrem Busen dacht er sich

20 Der Liebe recht zo weyhen.

Da armer Junker Acktaeon !

Die Grausamkeit der Götter

Versagt dir ihren Neci^tarkuü,

Und Hymens Hyrthenbi&tter.
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25 Ihm winkto einst ein SUberbach,

Der durch ein Wlldchen hüpfte,

Als er erfflailet von der Jagd

In kolile Schatten äcblüpfte.

Er trippelt hin, und staunt zurück —
80 Napaeen, Oreaden,

Und selbst Dianen sah er sich

In diesem Bache baden.

[c 1^] Die Damen worden fenerroth,

Und sanken rauschend nieder.

85 Mit beiden Binden tappten sie

Nach ihrem Bock und Mieder.

Diana aber, Wutli im Blick,

Nahm Waßer, nnd besprützte

Den Janker, dem die Ldsternbeit

40 Aus beiden Augen blitzte.

Man seh einmahl ! Ein Hirschgeweyh

Von mehr als sechzehn Enden

BekrOnt sein Haupt; ein braunes Feil

Umhüilet seine Lenden.

45 Mit langen Beinen setzet er

Durch Büsche und durch Hecken,

Gaflft furchtsam um sich her, und will

Im Walde sich verstecken.

Er tanzet seufzend durch den Hayn

;

50 Hier liegen seine Hunde;

Die springen za, und tOdten ihn

Dtti«li manche tiefe Wunde.
T.

d. Beschnittenes 4^ BI., ursprünglich 20X17 cm. h'\ d»

Die frommen Waffen sing ich^ und den Heidt Frag-

ment, 20 V.

d**, von Voß geschrieben: Übersetzung der 6 Elegie der

Amornrn des Ovids. lib. 1. (Schwül wars, ein bren-

nender glutheisser Kacbmittag!) Fragment von 10 V.

>*) AMinm and ^i6. in Antiqoa.
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f—f*. Die Liebe. (Dies** Erd' ist so schön, wann sie ü»^r L-r.:

beblömt.). 1 B.gen 18 5 X 13-3 cm. Am 1. ob^ni R.

Höltys Padnation ,4'. 11 X 4 V. ,Hölty.* signiert.

[Kumkturen Vcßens],

g'—g*. Hexenlied. (Die Schwalbe fliegt,). 3 SS. von 1 P r*-n

18-8 X 11-6 CTM. 5X6 V. ,Hölty.* signiert. k'\

gl. Viertoljahrschr. f. Litgesch. 3, 548.

h'

—

h*. Trinklied im May. (Bekränzet die Tonnen,) 1 Bo^
18-8 X 11-6 cm. B*>chts oben Höltys Padnati. n .UV

6 X 8 V. .Hnlty.' signiMrt. Ä»". [Korrektoren Voß^ns].

i—i'. Lied feines htfreyten Türkensklaven, 1776. (Gottlob. daS

keine Kette mehr). 1 Bl. 27 X 9 2 rm. 4X8 f.

Unterschrift: .Hölty." Ä**'. vgl. Vjschr. :J, 547.

k—k*. Trinklied im Winter. (Das Glas gefällt!) 1 BogniS SS)

18-8 X 11-6 cm. 6 X 6 V. ,Hrdty.- untmflehDtt A«.

Damit ist das Inveotar der drei größten bekannten Hss.-sanmiliiDgni

Hdlty'scher Werke anfgenommen mit Ansschlaß der Briefe» Ton dcnei

der VoßisniM 45 der kgl. bair. Hof- und StaatsMUMhek in Mfinefaen ^
Haoptmasse.enthftlt Je ein kleines Fragment twabren die Badowilt'scbt

Antographensamnilang der kgL Bibliothek in Berlin nnd die EotiiKr

Gymnasialbibliotek (I 48 j) auf.

Im Interesse rascherer Orientiemig im vergelegten Materials be-

schließt die Yorstehenden Ansföhrongm ein Begister der TeTzeicfaneten Ge-

dichte nach ihren Anfingen; beigegeben sind die entsprechenden Hand-

sehriftsiglen:

Ach welch ein loorbeerreicher Sieg,

Alcina war das Meisterstück, //'

Apoll, der gern nach Mädchen schielte, W
Auf die Erde zu kommen, Mädchenbildung, Ä'

Auf einem alten Kittersitz, W
Beglückt, beglückt. Wer dich erblickt, Ä'*

B»'irlü(kt, beglückt, wer die Geliebte findet, A'" Ä**

Bekränzet die Tonnen, Ä^"

Birg die schmachtendtn Auirt^ii, h^^

Brächt^ der nächsto Frühlini,' meijiem Arm dich, A'*

Corinnen denkt Herr Stav, Corinnen, H*
Das Fräulein Echo sah einmahl, W
Das Glas gefüllt! /i^- Ä*'

Denk' ich meiner frohen Knabenzeiten, h^^

Der Anger steht so grön, so grün, h^^
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Der Flora junge Rosenhand, iP
Dtr jiiü^e May erscheint» und streuet Gold, fi* H*
Der SekttM sarnimt, h^*

Die Dame Echo sah einmabl, FP

Die Erde traurt im weißen Todtenkleide, //*

Die frommen Waffen s\n^ ich, und deu Held,

Die srhunstt^ Rose, die der Lenz gebar,

Die Schwalbe fliegt, A«^ A'»

Diese Erd' ist so sdiön, wann sie der Lenz beblümt, A^
Dir, 0 Liebe, schallet meine Laute, A'*

Drauf wurde, wio die Männer sind, A^

Du Ontt der Langmuih, gehe nicht ins Gericht, A^^ A^* A'

Du fiüßes Bild, das mir mit Feurentzücken, A**

Eine Schale des Harms, eine der Freuden wo^', A-'' A'^''

Eine Schale des Stroms, welcher Vergeßenheit, A^'^ A*" A*'

Ein goldner Stern hing über euren Wiegen, A**

Ein heilig Säuseln, und ein Gesangeston, h^^

Ein Leben wie im Paradies, A"'*

Ein Mann mit einem Ordensband, der Ritter Hardiknut, A''

Einsam umflattert die Meise die stille Wohnung des Landmanus,

Entschwebtest da dem Seelengefilde schon, h

Es zirpten Grillen nnd Heimen, h^^

Ewig tr&nfle dein Kelch, Zauberin Phantasie, h^'

beliebtes Bild, das mir mit Fenrentzneken,

Geofi, lieber ICond, genlS deine Silberflimmer, h*' H*
GieB nicht so laut die liebeglfihnden Lieder, h^'

Glanzend liegt er nmlockt Ober sein Angesicht»

Gleich einep Bache, der im Thal,

Gottlob, dafi keine Kette mehr, h'**

Grabe, Spaden, grabe, h*' h' h"

Grfiner wird die An, h^

Grfln wird Wies' und Au, h" h« h" h* h« h*

Helle den Basen, lieber Glühwurm, helle,

Hesper, mit dem goldnen Lockenhaare, blinket, H*

Hospers Lampe funkelt schon im Westen, H*

Ich trauiiit', ich war ein Vögelein, h'

Ich will euch Daphnt iis Schicksal lehren,

Ihr Freunde hänget, wann ich gestorben bin, h^*^

Ihr Linden, die ihr meiner Uütte Kühlang gebt, H*^

Im jungen Nachtigallenhayn, h^^

7»
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Ju janger Bfisebe FinsleiiuB. H?,

Ib SaberhftUin eingeschleyert, H* E*

Jenen fireondlichen Stern, den Gespielen der Abenddiaunranp,

Jener liebet den Hof, liebet das Stadtiperlnscli,

Kein Blick der Hoffiinng heitert die Seele mir, h'* h*

Liebes Vösr^^lein, ach, wie mhig schläfst da. h*"

Lindert- LuIi begann die uiüden Ern.ltfr zu külil-n. h'°

Mangelnd jedes Gefühls, welches die Freondächafl giebt, H*
Miß Clvtia, das schönste Kind, H*

Miß Clvtia, ein schönes Kind.

Kinimer, nimmer werd ich dein v.rgeGeD, h*'

Koch schlinget dich die iüße Ruh, h** H*

0 schönes Bild, das vor mir stand, h*

Reiß dich, mein Lied, zu Gottes Thron hinauf, H*

Kosen auf den Wi ir eestr^-ut, h**

Rosenwantriet»' Plianiaiie, h"*

Rüther färbt sich der Himmel, h**

Röther schimmelt «i-fT Morgen, h®'

Schande lad^ t der Mann auf sich, H*
Schon ehmahls sang der Leyermann, H*

Schwermuthsv. II and dumpfig hallt Geltate, h'^

Seit Adam in den Apfel hiß, h^

Selig alle, die im Herrn entschliefen, b**

Sey mir heilig, o Flnr, wo Michaelis sehlift, h**

Sey, 0 Sterbebette, mein Gedanke, h^*

Sie ist dahin, die MaienUeder tOnte, h*>

Sie wankt dahin! IHe Abendwinde spiden, h^
Stirke mich dnrch deine Todeswnnden, h' h'

Tief im Sdioote einer Boose,

Tochter Edens, o Bnb, die dn die Finsteinifi, b>^ h** h^

Tt9tL jedem Ausland, stflrmet Begeistemng, h'* h'^

tv immer Tren nnd Redlichkeit, h«

Vier trflbe Monden sind entflohn, h^
Ward Unsterblichkeit mir? Stieg ein Olympier, h^'

Was schimst dn dich, daß da die Hanne liebest, h**

Was sefaanest dn so hell nnd Uar, h*'

Welch ein schleichender Kammer wird sie verzehren und folteru, ii*

Wenn der silberne Mond durch die Gesträuche blickt, ii**

Wenn ich dich Enuvl länd'^, w< mi der nächste, h**

Wer hemmt den Flug der Stunden ? Sie ramächen hin, h ^
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"Wer wollte sich mit Grillen plagen, h'*

Wi.^ Rlandusieiis Quell, rausc he der Afterwelt, h*' h**

Wifge dicli hier auf diesen Ko£rcrf*nhlumeii,

Wie ^fiücklich, wem das Knabt-uklt id. H'

Wilhelms Braut war ^j^storbeii. Der arme verlaßene Wilhelm, h'

Wn bist du Bild, das vor mir stand, hJ

Wohl dir. dem noch der bleiche Mund, H*

Wo ist das Ely.säerland. h^*

Wanderselii,'('r Mann, welch r der Stadt entfloh, h'* h^^ h**

Zweeii heiig'»' Wunderthüler, h'^

Zween Knaben liefen durch den Hayn, h*^.

Schlieltlieh erfibrigt es mir noch den Direktionen der kgl. bayr. Hof-

ond Staatebibliothek in Mdnchen, der großherzogl. Gymnasaalbibliothek in

Eutin nnd der k. k. üniTersitftts-Bibliothek in Gras meinen Bank für die

ansnebmende Liberalität anazneprechen, die mir lange andanernde Benntznng

der Hss. ennOgliehte. Anch sei die Bitte nm Nachrieht Aber unbekannte

Hölty-Handsehriften Torgebracht, nm meine kritische Ansgabe der Gedichte

Höltys anf möglichst sichere Basis stellen zu können. Schon bei den vor-

llegenden Prolegomena mnß die förderliche Anteilnahme betont werden, mit

der Herr Professor Dr. Bernhard SeufFert, mein hochverehrter Lehrer, meine

textkritischen Studien an Hölty begleitete.

Innsbruck. Dr. Otmar Schißel v. Fieschenberg.

Doneiieo ValiarsiB UiemyBns-AvssabM.
Eine bibliogiaphisehe Studie.

(FMtottswf.)

I. Band.

Die Verteilung des Stoffes ist in beiden Ausgaben dieselbe.

Am Schlüsse des I. Bandes der Veronoser Ausgabe hndet sich ein

Anhang [pp. 1109— 1160], welcher neben den Erklärungen des Henricus

Gravius und i'ronto Ducaeus zu einigen Stellen di r Briefe, ferner etliche

Konjekturen, abweithende Lesarten nnd Verbesserungen enthält.

Jn der Venetiana fehlt dieser Anhang; jedoch sind die ge-

nannten Noten der beiden Gelehrten aas dem Anhange der Yeroneser als

Fußnoten in die Yenetianische Ausgabe zn den entsprechenden Stellen

hinübergenommen nnd gewöhnlich durch Ziffeiii [I, 2] unterschieden.

Manche unter diesen Fußnoten sind anch nnbeziffert gelassen. Häufig —
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mid dies ist sehr anfTalleiid — weicht der Teit der «ob dem Anhans«

der Verooeser in die Fofinoten der Venetiena TersetrteD Note am na
^

Bedeatendee ab. Wieder manche Anmerkungen dea OraTios nnd Dacaeos

sind in der Venetiana als Bandnoten angebracht, nnd swar ohne Angab»

der Quelle, bloß mit einem ,al* versehen z. 6. Tenet. Kol. 697 die Lesart

des Gravius ^descendit" anstatt „descendissef ; Kol. 699 die Lesart

d»'S Gravius .Dmiiuiius"^ anstatt „Deiis*. Die Losart des Gravios I. Ci.

7. Epist. Kap, G ist so^'ar in luuilich .cunetis* anstatt „cunctas' wieder-

gegtlu ii. Dieser l nustaiid, daü wie erwähnt, viele Noten aus dem Anban?*

der Veroncscr in die Venetiana ohne Angabe der Quelle anfg.'n-'inm'-ri

worden r,inil. ruft den Eindruck hervor, daß sie vom Herausgeber »s»'lb.-t^ uidii

aber v.m Duraeus oder Gravius oder anderen Kommentatoren staromt-n.

Als Beweis dessen mögen zwei Stellen angeführt werden; Kol. 245 Fuß-

note wo durch das einleitende Wort .Mallem" der Heraustreber der

Venetiana selbst als geistiger Urheber dieser Not« erscheint, was ab»-:

nicht der Fall ist. Kol. <U!) ist die unter h befindliche Anmerkung, in

welcher eine Stelle aus Ruffnms zitiert wird, so gestellt, daß man denk^-r

moB, diese sei Tom Heraasgeber gefunden and beigefügt; indessen find^!:

wir dieses Zitat anter den von Gravius herrnhrend'n Bemerkungen. Da«

h&tte der Herausgeber in irgend einer Weise vormerken sollen.

Den zwei nächsten Anmerkungen Kol. 920, 921 hAtte auch d«f

Name des Gravi as beigefügt werden sollen.

Der Inhalt der beiden Ausgaben ist samt den Vorreden — es M
deren drei — derselbe. Anf i»ag. IiXXlV befindet sich eine kurze, is

italienischer Sprache verfoßte Lizenzerteilung an Gnglielmo Zerletli, Bnth-

dmcker in Venedig, die dem Genannten das Drucken der XI Binde dtr

Werke des' Hieronymus gestattet

Ana den angefahrten QrSnden wird niemand zu der Übeneugvor

konmien, daß der erste Band der Venetiana gegenfiber dem ersten Bande

der Veroneser eine verbesserte und Termehrte sei. Die Venetiana stdt

in diesem Bande in vielen Beziehungen der Veroneser ontachieden naeh.

Deshalb glauben wir, an den Leser keine fiberflSsaige Warnung »
richten, wenn wir ihn ersuchen, bei dem Gebrauche des 1. Bande« dir

enetianischen Ausgabe der Briefe des Hieronymus mit gebotener Toitidt

vorzugehen nnd zum Vergleiche die Veroneser heranzuziehen.

II. Band.

D;e Austattung und die vieU-n Miuiir^l des 1. Bandes der Ven^ti?.?!

mnßten auch schon damals einen sehr ungünstigen Eindruck hervorgt-rül-

1

haben. Dies ersiolit man am besten aus der Tergleichung des 2. Baade»
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der Venetiana [1767] mit dem Ersten derselben Ausgabe einerseits nnd

mit dem entsprechenden Bande der Ver<me8er anderseits.

Es weist der II. Band der Venetiana gegenüber dem 1. Bande eine

überraschend bessere Ausstattung in Papier nnd Dnick, als auch bedeutend

größere Sorgfalt in der Dnrdisieht des Textes anf. Wenn auch dieser

II. Band der Venetiana nicht frei von Hingein ist, so kann man doch

Bügen, dafi er im ganzen großen besser nnd sorgfältiger ediert ist als

der II. Band der Veroneser. Auf dem Titelblatte wird angekündigt, daß

außer den in der Veroneser Ausgabe angeführten Handschriften noch

jnidcr»' jinfditu Monninenta' hi r;aiLr«'/.o<,'('n wurd«'n. Der I. Teil der Venetiana

enthält dieselben Werke und in derselben Koihcnfoli^e wie die Veroneser.

Jm 11. Tt'ile dt'r Venetiana wurden folgende Veränderungen vorgenommen:

Die in der Veroneser Ausgalie u. d. Titel ,In vectivarum Kuffiiü in

S. Hieronymum libri duo* angeführten Briefe finden sich in der Venetiana

unter dem Titel ,ApologiaKu ffini Aquil. Presbyteri in S. Hieronymum
Uber I' und ,Apologiae eiusdem I'nfTini etc. liber II*. Weil nun

dif^selben Schriften des Baffinas in der Veroneser Ansgabe anter einem
Posten aasgewiesen und, in der Venetiana dage^ zwei Posten einnehmen,

so betrflgt infolgedessen die Anzahl der in der Venetiana angefahrten

Posten 10 gegen 9 in der Veroneser Aasgabe. Femer nehmen die beiden

Bücher der BniBnianischen Apologien beziehnngsweise seiner JnToktiven

in der Veroneser Ansgabe die 3. Stelle, in der Venetiana die 1. Stelle ein.

Aber anch die Verteilong des Textes nach Kapiteln der BafBnianischen

Schriften ist anders in der Veroneser, anders in der veneiaanischen Aus-

gabe. So i^t fjjficb im 1. IhuliH da.s 1. Kapitel der Veroneser in der

Venetiana in zwei Kaiula g:eteilt. Ebenso verhält es sich mit dem

4, Kapitel der Veroneser. das in der Venetia in das 5. und G. Kapitel

geteilt wird. Dasselbe ist mit dem 9. Kapitel der Fall.

Umgekehrtes Verfahren sehen wir beim 13. und 14. Kapitel der

Venetiana. Diese sind in der Veroneser in einem Kapitut zusammengezogen,

welches mit 16 numeriert ist. Das 19. Kapitel der Veroneser beginnt

zwar mit denselben Wi rten wie das korrespondierende 21. Kapitel der

Venetiana endigt aber dort mit dem. Worte .noTas"» womit das erste

Drittel des 22. Kapitels schUeAt.

Das 21. Kapitel der Veroneser Ausgabe ist um einen Sats kfiner

als das entsprechende, fiUschlich mit 22 numerierte Kapitel der Venetiana.

Dieser Satz bildet in der Veroneser Aasgabe den Anfang des 22. Kapitels,

in der Venetiana dagegen den Schla0 des 28. Kapitels, das irrtümlich mit

22 numeriert ist
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Id der Yeroneser ist das 26. Kapital am den leUten Sali kiner

als das korrespoDdierend« 27. Kapitel der Venetiana; mit jenem Sab«

beginnt nimfich das 27. Kapitel der Yeroneser, in der Yenetiana scUielt

das 27. Kapitel.

Das 81. Kapitel in der Yeroneser Ansgabe entbilt bloß den grOkita

Teil des 81. Ki^itels der Yenetiana; foIgUcb ist dieses Kapitel in der

Venetiana fast am die HAlfte gr<}8er als in der Yeroneser.

Das 87. Kapitel der Yeroneser ist am den grl^ßeren TeO kiner

als das 87, irrtümlich mit 88 numerierte Kapitel der Yenetiana, so dal

dieses Kapitel der Yenetiana das 87. nnd 88. Kapitel in sieb scfalicBt.

Das 41. Kapitel der Yeroneser Ansgabe ist nm xwei Sitie lingcr

als dasselbe Kapitel der Yenetiana; sie bilden den Anfimg des 42. Kapitelt

der Yenetiana.

Im II. Bach der Ruffinianisohen Schrift ist das III. Kapit<4 der

Veron^st^r [Kol, 033] in der \\-ii.iu)na in zw.-i Kapitel, nämlich dal

3. und 4. geteilt. Infolgedessen schließt d.is 4. Kai'it- 1 der Veroneser d rt

wo in der Venetiana das 5. Kapitel eudisrt. Auch die zweite Inve'küT-

schrift des Kuffinus gecen Hit r« nymus wt i-t in der V» n-rinner des Stoff*«

nach Kapiteln in beiden Au>iral>^'ii lt-G'^ l'i-kr-paii/en auf. Man könnt'?

daraus d»'n Schluß ziehen, »i.iß ('.r Herausgeber 'U-v V.R^tiana ri^Ilei'-'s'

eine andere Ausgabe des Huifiuos in den Händen gehabi luUr, als bei

der B' > Tgiing der Yeroneser.

In der Venetiana ht fini»t sich Seite XV and XVI eine FnAnote.

die in der Yeroneser nicht vorbanden ist

III. Band.

Die anf dem Titelblatts der Venetiana angekündigte Enrettefanf ml
Vermelirang des St >äes redaziert sich aof Terhältnismiftg «enge aca»

Noten» welche luiti ls arabischer Ziffern ersichtlich gtmacbt werd-c:

sonst nnterscbeidet sieb der dritte Band der Yenetiana nicbt wmnttich

Ton der Yeroneser Ausübe.

Die Praefatio stimmt in beiden Aosgaben tberein.

Im Anhange des III. Bandes Kol. CXXYtl—CllYIII derYeraam»

Kol. 1127—I12S der Yenetiana befindet sich ein Yenachnt der Hand-

schriften, nach vekhem Joannes Martianaens sowohl ander» Wmt» des

Hiervnjmas als anch insbesondere die in diesea UL Band« ealUiBBai

herausgegeben hat.

lY. Band.

.\.hv."Mi wi^- ;ai I. Ba'.: Vt Ar:u. rkuiig-r. ir-? «Trsvi::* zti

Duca-. 2-;iid au<.ü ditr im IV. Bai.de iu eicem besc-£der«ji Anharg» Ctf
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Veroneser gesammelten Anmerkongen in die Yenetiana als Bandbemerlniogen

anfgenommen nnd mit einem ,al* bezeichnet So t. B. ist die Lesart des

Victorins ,intelHget* Kol. 48 ohne Angabe der Quelle anfisenomroen.

in der Venetiana Kol« 64 findet sich eine mit (l) bezeichnete Fuß-

note. Woher aber der Heransgeber diese Note entnommen hat, bleiben wir

im Unklaren. In der Veroneser Ausgabe fehlt diese Anmerkung gftnzllch.

Jn der Venetiana finden sich im Texte Lesarten, welche in

der Veroneser Ausgabe als Variae lectiones notiert sind. So ist Venetiana

Kt»l. 34*.>, 11. Zeile von oben, die nach einer vatikanischen und fünf

florentiniscben Handscliiift«'n be2:lauhig'te Lesart drs Victorius : ,duin ctiam

ipse salvatnr* anstatt der Leseart der Veroneser Aasgabe: .sum euim

ipse Salvator" anfgonominen.

In der Venetiana Kol. WCA in der FnßaiiiiiHrl^uritr „n'^ ist fine

kleine ErwciierauLr der aus der Veroneser Ausgal)e entnommenen ,Notae*

dadurch veranlaßt worden, daß der Name .Claudianus", des Dichters der

,Gigantomachia*, angeführt wird. Es wird aber nicht erwähnt, daß diese

Anmerkung sich bereits bei Victorius findet. So wie diese Anmerkung in

der Venetiana ist, macht sie den £indrackf daß 6ie von dem Herausgeber

der Venetiana selbst abstammt.

In der Venetiana Kol. 376 findet sich eine Anmerkung zum

griechischen Worte ^^Dysalia'', welche in der Veroneser nicht Torkommt

Die in der Veroneser Kol. 417 Torkommeude Lesart «nos* ist in

der Venetiana zn ,vox* verbessert.

In der Venetiana Kol. 452 ist die Anmerkung unten (7) ohne

Namen des Tictorins als Autor angeführt

Die fai der Veroneser EoL 568 nnter „6* ansgeinesene Fnfinote ist

In der Venetiana Tom Heransgeber durch nenn Zeilen erweitert

Anflhllend ist es, dafi in der Veroneser Ausgabe von Kol. 807 an-

gefangen» die letsten fünf Anmerkungen des Victorius in die Fnfinoteu

aufgenommen sind, während bis dahin die Anmerkungen des genannten

Victorius sich im eigenen Anhange vorfinden. Mit Kol. 888 werden die

Victorianischen Anmerkungen neuerdings in den Anhang verwiesen. Von

Kol. 999 wiedelholt sich derselbe Vorgang. Wahrend die Victorianischen

Anmerkungen von Kol. 883 bis 999 im eigenen Anhange sich vorfinden,

werden die lotsten zwanzig Anmerkungen des Victorius von Kol. 999 an

wieder In die Fufinoten aufgenommen.

Am Schlnsse des IV. Bandes der Veroneser Ausgabe befinden sich

1. die Anmerkungen des Marianus Victorius, 2. die des Joannes Hartinaeus.

Zwei Indices sind beigefügt.

Czernowit/, im Mär/. 1U08. Dr. Gustav Leibiinger.
<Wif4 fertfMilt.)
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RBNZENSIONEN UND ANZEIGEN.
Das Wtirtherfleber in Oatorrei«h. Bin« Sanmluiig von Ncndniefeea.

Eingeleitetvöä'Guitev Gugits. Wien 1908. Verleg PenlKnepler. WnUislnaiMr^Mh«

Hofbnefafamdlnnir. 8*. S 9*60.

Den onter dem ebigen Titel fereiniglea eaestetitdiai Keadni^eo gdt
eine 27 8* lange Einleitung Torans, in der der Biograph eines Pezsl. Hafchka,

Bluniaaer, Priedel, Periiiet xuerst (S. I — VII) die kulturellen Verhältnis?«

definiert, welche die dnrrh den Werther-Ruman genährte Stinimang in I)rat?ch-

Öst'ireich nicht recht autkoniiuen ließen, om dann (S. VII—XXV) das äaßer«

historische Verh&ltuia der öitaireiehischen Literatur aa Goethes Dichtung oatsr

baionderer Beitekaielitigung der faksiniliorlon DealDBller ffwlMlogeB nnd cnfiiA

(S. XXTI f.) die Anerdnug nad Teitgrandlage der BelidmekMnunlnag fliAHg

in begründen.

Gagitx schätxt den Einfloß Werthers auf die deatsch-Osterreichi^rb-

Literatur falsch ein. £« ii't im allgemeinen ja richtig, daß der materialistische

Josephiner tieferen Gofülilen nicht gerecht werden konnte, «iaß bei der ^ber-

tiiichlicben Üuchelschreibertätigkeit, die sich seit der Zensartreibeit mil iUUii

AnawAcbMi einoo tenetteten JovmaUaniat im aafigeklirtea Wien bieii aachtc,

Wertbm Feinflihliglteit» welche die lartesten Gefibitnaaoeen sn diffiereuiom

an d auf die geringsten Reize emotieDal ta reagieren vemiochte, nnveintandaa

bleiben maßte. Den Wiener Spiefibörger, der sich an delikaten Speisen, hflbe^a

Mädchen, an der Hetie, am Ereuterplatz and Kasp«'rl, an Fenfrwerken aod

Luttfahrten ergOtite mott-te Ireilich die bis zum Übers* Ii wange gesteigert«

üefuhlsauatomie Werthers oder Siegwarts nur grotesk-koiuiscU au, venmacbt«

h^ehttens eine knrse Kostflmuiode doidi die dann 'meder karikieiende An^
fastnng nene Nahmag fand ; beaten FaUoi heftete man nn die Wand SÜbeeettaa

von Werfher nnd Lette aas dee berttehtigten Ldtehenkohle*; Ifagaaa (vgl

Gaßit7 S III), od et, daS mau damit tpeaiell Werthern (WA Werke XU 100,

K't ff nachahmen wollte, sei es. daß man einer Sitte der Zeit genügte*.

ergab sich somit för jene wttcren Kreise kein lebhaftes Bedör^ts mit Goetr.ci

Werk direkt in Fühlung tu treten^'. Würaus sich die auffallende Tatsache e l'arL

daß lu ueut kiüääiacheu Laude des Nachdruckes während der Weniierzeii keia

dniigir Knchdmck der »Leiden* honnikam (Gagiti & II). S|»«ticil flr dimo

Eiacheinnag liegt nedi ein gewiditigerer Grand in der Btckittndigfceit eir

dent^ch-usterreichischen Literatur des IS Jha. Wann i. B. 1804 in Wien noch

eine Pracbtjinsgabe der Weike J. P. Uiens ereebeiaea konnte (Guedeke*,

Ntu^r 4. 9u Nr. 7 b) oder wenn man sich in dem damals literarisch rühriges

lir.iz erst ein Jahr n»ch der ErstdUsgaie des Werther .
177", mit

G tuched antmdea inaßte\, wenn ueu Wiener Museoaim&uAcü noch hkütf

genug die iiteiariaehe Tradition deo 17. Jha. bdiemchle^ ae mt die

Inngaame Bcaeptien det Weither in dtterrdch begieilBeh^, mmü ihm.

wie Gngiti S. Ulf. richtig betoat. die gleidtteitige klepeloeidaieccnde

Odeopocsie and das Bardeogebrüll der Ei;)esnitin Denii, Mastalier. HasAkadb
durchaus nicht die Wege zu ebnen geeignet war. DazQ war diese Richtorg. i\t

meist nur die Form 5hres ^ orbtl le? nachahmte, selten lar dessen Türmen

AquiT&leDte Cand, xu uoßi uud äußerlich ibetorisierend. '> Aber auch i:. <iti

uuast, deren lidi Wieland im fraaaOsisch gebildetca Österreich ei freute.
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sieht Gagitz S. VI f. mit Recbt ein Hemmnis des Wertherscbwunges im Donau-

reiche, eine A.u8icht, die er treffend durch einen Ausspruch der Dnrchschnitts-

literatiii Karoliiie Pichler, geb. Greiner, zu beleuchten weiß. Es wäre da auch

noch Sclileilers Gedicht >Mein Amor< (Wiener M A 1795 S. 83j anzuziehen

gewesen, das sich gegen Siegwart fär Wielaod entscheidet (Tgl. Eapborion VL
Erg.-B«il, 8. 48). Diwe lit«r«riteh«n Phänomen« swingto also, dra Eiaflofi

'Werthon in einer tndoren OeeellMhofksicbichto m fscben aJi hol jenen Phiaken

Schillers, dem Büdnngobedflrfoii der Xrenierphte oder den Xoeperletheater

befriedigte.

Die literarisch tätigen Kreise Österreichs, deren Sammelpunkt für die

Zeit von 1777— 1796 der Wiener ?t!usena1n)anach war (vgl. Euphorion a. a. 0. S. 2),

nahmen lebhaften Anteil an Wertlier, Siegwart and ihren Nachahmuugen. Denn

dieee lind ttr ein Beich, dae die Liieratnr eineo knltoreU Torgeodirittenorai

Brnderrolkes ont qAt retipierte, in gleicher Weioe .wirkean wie ihre Vorlagen

;

epexiell Werther nnd Siegwart trennt Gogiti seiner Aufrassung sehr inn
Schaden.**) Dafi diese ftnßerliche BescIirünkaDg den Denkmftlera seiner eigenen

Sanimltini^ luwiderläuft, beweist die Bretschneider'sche Wertherroraante, die in

der durch Gugitz abgedruckten Fassang ^4*^ (= Mitteilungen IX 140 Nr. 7c)

Tun Beriiritters Siegwartroroanze (Sj beeiofiaßt ist: ein nur der unautbentiaehen

Wiener Version des Bret8choeider*scben GodlAtea anhaftendoa MorkmaL Ferner

werden in Karl Lidwig Gieaoekea Barleske pHanlet» Prioi von Lilipnt* (1796)

Werther nnd Siegwart dnrehgeheeheltp beide aleo ala Tjpen einer Enehoinnhg

aafgerafit (Tgl. Zeidler a. a. 0. S. 239j. Durch jenen Fehler gelangte Gugitz

S. VII dann zur falsdien Ansicht, duB „der Wiener M A durchaus nicht niif

einen sentimentalen Weitberton gestimmt sei." Die sdioii inehrfacii zitierte,

dem Hg. leider unbekannte, treffliche Untersuchung Otto Roramela, Oer Wiener

Musenalmanach (Kaphorion, Erg.-Heft VIj hätte ihn eines Besseren belehren

können; abgesehen Ton fBhrenden Dichtem wie Leon (fioninel S. 26 nnd 196),

beweleen eine Reibe von Jahrgingen dea Wiener Mnaenalmaaaches (Bommel
S* 57) die mfichtige Wirkung des Werther- nnd Siegwartromanes. So wurde

MordpUtole: Gijtpliiole nach Rommels Nachweis S. 85 ein stehendes Keimband

in der Liebeslyrik des Alnianaches, während die hoffnungslose Siegwartsituation,

der zufolge einer der Liebenden am Grabe seines Partners trauert, nicht weniger

als 9 Gedichte ausnützen. Sogar der Sprachschatz wurde um das Wort »ieg-

wariStUrm bereichert (Bommel 8. 177) nnd die Peraon Wortheit erstarrte inm
Tjpna: «Ein Werther achtoBt eich ein Looh et«.* (Bommel 8. 177>). ><) Die

Stirke des Binflnsses schmälert die meist ablobneiide Haltung nicht, die man
infolge seiner rationalistiichen Gesinnung gegen eine Dichtong einnahm, deren

GefOhlsüberschwang die philiströse Gelassenheit des Lesers so leicht gefährden

k«>nnte.'-) Das Resultat, zu dem Fr. Nicolai, der Aufklärer, in seinen »Fr*^uden

des jungen Werthers« ^Orig.-Ausg. 1775, S. 57) kam, war eben in den Öster-

reiehein jener Zeit lohondig: „Erlahrung und kalte gelaasne Oborleguug*.

»Nachdenken Uber die Wege der Vorsehnng, die kein bllndea Schicksal, aondorn

Güte QDd Gerechtigkeit sind*, hatte anf dem Pfade, den ihn Nicolai führte.

Werthers „Überspannte Nerven abgespannt" und ihn zum Verständnisse einer

Geflner*i»cheu Faroilienidylle gereift. Das i^t ja anch die Eiidweisheit von Hoff-

nianns »Weitherfieber*, der der Fürst S. 120 den prägnanten Ausdrurk verleiht:

.Das elende Empfiuüsanikeitsileber richtet euren gesunden Menbchenverstand zu
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Giyttda*. Am diiMn Wümtasd« erkllrt neb, dtfl Wertber in östtmicb

baoptsfichlieh in der Lyrik, die vermöge ihres Formates dem Antdracke mom'^n-

taner Stiinmnngen, also anch voiflbergehenden Beeinflussunjfen durch die Moie

am geneigtesten ist, ") ernste Nachfolge fand. Dramatische, auf Werther fußende

Arbeiten verzeichnet Gagitz S. VIII—XI; Beacbtaag verdienen da nur die £to-

wftnde gegen Cremerie Autorschaft von: »Di« Ltidan 4m jangen Werth«rt, an
Tranerspiel in drey Aafzfigen ete.» FranUbrt a. M. 1776, 8*.< aaf S. IX. BibCa-

l^rapbisch intaraiaantar atnd .die MittailaaseB aber Weftbarlaiia In der Mter>

reichischen Krzählungsliteralur S. XI—XIII, weil die daaelbat 1« Tage feflirdcitta

ilrai Titel teil« verschollenen Büchern angehOren.

Die ohcu angedeuteten wertherfeindlicheu Tendenzen der höheren Lit^rj.iur

Bentsch-Österreichä rermittelteu dem Publikum jene literarischen Nacbtwicuter

Wiens, die berüchtigten Bücbelschreiber, welche nach Gngita* ZasammenatellaDf

der einaeblftgigen Stellen (S. XVI-XX) swiwbea 1781-1787 recbt aplrlich «ad

nebenbei anch die Wertberianer befebden.**) Nicht nur die Seltenheit, <*) eenden
aach die Richtnog ihrer Angriffe verstfirken die Eingangs dieser ReiensteB var>

gebrachten Gründe dafär, daB das Wertherfieber im Leben der AltOsterreicher

nor eine sehr bescheidene Rolle spielte ; es werden allein Modetorheiten ge-

geifielt, für die wieder eine nur kleine Zahl scharlbegrenzter Klassen der

bescb&rtigongslosea Stände in Betracht kam, so Stutzer, Friulein, die durch iure

Ziererei and Leichtfertigkeit damala Abel bekannten Kammerkltsdien oder

affektierte Prediger» welche alle darch ihre bewnftt ftnfierltebe Anffoaaaag

des Werthertnme diea aa einer frirolen Spielerei entwürdigten, wie cie wohl aar

in Wien möglich war (s. Gugitz S. XIX f.). Dae Datnm der von Gagitz gesam-

melten Zitate bestätigt die frühere Behauptung ^oti der späten Rezeption

Werthers in Österreich. In diese Zeit (1785) fällt ja auch Aliinj^ers tJedicht

»Auf Weithers Grab etc.« und das amfangreichste der füuf von Ougitz repruaa-

slerten Stflcke. L. A. Hoffmanna »Wertherfieber«. ') daa charmkteriatiM^ aiaea

am nean Jahre ftlteren reidiedeataehen Analegon, & A. A. GOchbanaeaB

Familienatflck »Das Wertherflebet« (Lpag. 1776) den Titel entnahm ond atcfc

itnr in der Rolle des Herrn von Linden mit sehr fiel Nachsicht für die ia

seinem Charakter wohlnioti?ierte Schwärhe, aber ganz unwi*M!eri9cli, da un-

psrodisch. mit dem Wertherprobleme abfand. Hoffmann war ja anch ein la

Breslau gebildeter Deutschböhme und kam erst 1781/82, also drei bis vier Jahre

vor der Abfassung des in Rede stehenden loyalen josephiniseben Scbauspielea ia

die Kaiseratadt Noch stärker iat das Moment veiachiedener Stammcs-

sngehArigkelt ^) bei Bretsebneider geltend in machen, deeaen Ton Gngitt

gedruckte •Mordgeschicbte«. wie noch auszuführen sein wird, gar nicht in

Österreich und mit Rücksicht auf ein Österreichisches Publikum entstand, anch

in die dem damaligen literarischen Deutsch-Österreich panz ungeläufige Kunst-

form der komischen Romanze '») gekleidet ist und daher erst für Wiens An-

sprüche in dem Nacbdracke Ä* ,bearbeitet' werden mafite. Gegenüber Gugitz

S. XIII bleibt somit des scharisichtigen Fr. Niealai Beobachtnng. dafi die Mer-
I eicher einem Ballette and dem Fenerwerke dea Italienera Joaeph McUina
(eventuell noch LOscbenkohls Silhonetten) die Kenntnis von Wettiiera Leide»,
und auch d i e erst 1777/81 Terdanken »), zu Recht bestehen. Dafür spricht

Bciion die Verbreitung von Joseph Schmaiöggers Balleft, dessen Textbuch für

die Anffabrung am 11. Oktober 1777 in Preflbnrg Gagits abdrnckt, das Nicoini
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in Lins am 31. Mai 1781 aDgeküudi(;t sah und dessen Spiel gewiß noch fSr

and«r« 9tterr«iehMciie Stldte au Tbeatonettelii oder -jonraalan MwaisUeh ist.

Di« Melitlebigen ötterreiehcr raebten rieh demnach nie mit der ihnen wegen

ihres GefQblsreichtumes einmal uiiverBtüiidlichen Dicbtang^ Goethes abiaflnden.

Dean Kringsteiners 3') Versach »Werthers Leidenc in eine lokale Posse mit

Gesang zn travestieren, kann trotz seinrr dprn Wiener Volkscharakter völlig

kongenialen Art im Jelire 1806 nicht mehr aU Manifest ^e^'eu ein Weik hu-

geaeben werden, das bereits Gemeingut der Gehildeten der Nation geworden

wnr. Vom Standpunkte der Wertherliteratnr lit alao schon diese Posse, nicht

erat ihre halbverschollenen Nachtflgler (OagUs 8. XXV. Zeidler a. a. 0. 8. 289

nnd 248 f.)t «in« bedeatnngsiose Kurioiitftt. Alle diese Spfttlinge IraTestiereu

bereits tendenzlos, verdanken der reinen Freode und Sucht an und nach dem
Groteskkomiscben ihr Dasein, das man in Ueg\un des 19. Jahrhunderts, in der

l'arodienzeit des Leopoldstädter Theaters, durch die Kontrastwirkung, welche

Themen allgemein gangbarer ernster Dichtungen iu baileakem Gewände er-

seugten, au erzielen Terstand. Alle billigen Mittel der Komik von der auf

Kontrast des momentanen BflbnenbUdes mit den Erinnemngsvorstellnngen des

Znaekaners bemhenden Sitoationskomik bis xor Charakterkarikatnr, dem Lokal-,

Geschlechts- und Wortwitz standen ja da zur Verfiigunsf. Gngitz, der 8. XXII ff.

Krin-rstcinerB Stück literarliistDriHch ganz falsch einschätzt, inciem er es als

Werllu riiarüdie vom Schlade dor tendenziOtien Romanze de» Rationalisten Bret-

Schneider auffaßt, wäre bei richtiger Einreihung jener Lokalposse iu die reiche

Leopoldst&dter Parodienliteratur w^geu der Ver^tfindlichkeit ihrer iiterarischt-n

Besiohnngen geviS ntibesorgt gewesen. Verstand man doch anch Kringsteinera

»Othello, der Mohr von Wien« (gespielt 1806) oder seinen »Romeo und Julie«.

Perineta »Ariadne auf Naxos. Travestirt« (Wien 1808), »Den travestirten

Telemach« (Wien 1805. »Hamlet. Kine Karikatur...« (Wien 1807) o, a. in.

An (lieseckes Hamlet wurde scliun obeji erinnert, seine »A^nes Beinauerin« cnd

der travestierte Aeneas (vpl. Sclilossar a. a. 0. S. 48 f.) wären noch zu nennen.

Ans dieser Literaturrichtung erklärt sich auch die komische Wirksamkeit lite-

rariacber Anspieinngen i m Werther Kringsteinere. Daß sie mit dem Geedimacke

nnd der Lektfire seines Pobliknms in Fttblnng standen, ergibt ihr Znsanimen-

treffen mit den angefllbrten Parodien. Wenn z. B. Kringateiner fOr den

21. Anftritt (S. 43) vorschreibt: ^.Melodram auf die Manier der Aiiadne.", denkt

man weniger an (ieihtenbergs berüliintes Urbild als an Perinets lb03er Travestie

oder wenn Werther S. 44 vor dem Selbstmordverbuch sagt: »Also hin! — hin)

wie Agnes Bernauerin ist auch hierin eine Reminiszenz nicht sowohl an

TOning, als an Gieseeke sn erbUeken, in dessen letzter Szene der Vizedora die

Agnes lebend ans dem Wasser appoitiert wie Werthem ein sehwaraer Padet. 9*)

Ein direktes Zitat des berfthmten. oft parodierten **) Hamlotmonologea enthftit

der 11. Anitritt, ein Monolog Weitbers (S. 27): . . ohne Lotten schmeckt mir
kein Trunk, fieiit mich kein Präferenzeln, und schmeckt mir kein Kronawetter.

Also? welch' ein <!edanken gallopirt darcb mein Kopf? (Ptaue) Seyn ? oder

nicht aeyn ? (tragisch) Nicht feyn ! Ich geh mir 'n Gnackstreich !" Ähnlich Ux

iui Quodlibet des 6. Aoftrittea (8. 16) der letzte Vers einer Otheiloparodie (wohl

Xringsteincfs eigner) entnommoi. Dagegen lUlt die schirache Berflbrang mit
dem Inhalte der — nie aitierten — Qoethe*scben Dichtnng ant welch letaleren

komischen Effekt sich der Wiener Dichter gewifi nicht littte entgehen lassen»
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wtnm er gektnDt hätte. Aaidititt«Bd tehSpfte er aber «oe eiser per»4i>

stisehen Wertber^Romanse, Tielleicbt der Bretechneider^icheo. Aaf eiie mIcIw

weist er selbst nnxweideatig im 19. Auftritte (S. 41) hin. in dem Amor d«r

schlafenden Lotte erscheint nnd ihr in zwei Bildern die Zukanft Werthers ent-

hüllt. Deren xweites führt das phili^terha(te. an Hoffmanns Niichterubtit ge-

inabnende Gerede der Leute über den tragischen Fall vor: .Noch will man «i

iiieht glauben, daß ein g'acheidter Uemdi deo Beckatreich tboo. und wegen 'a

flatterhaften WeibabUd *a kalte Baad branehen kann. Altein aehon adve^ytM ik
Weiber Olfentlidi hemin. fJBSte paar WaAar bam-fit/mm mft gadrucktem Kirataar-

BWütrn, die Leute raufen »ieh drum, tanem, tetintm, faUen »ich paarteeit in <&

Arme, v. d c/j Die neue Beschreibunjf Ton dem unglücklichen Liebhaber, der

sich z' wegen der untreuen Amantin in's Wasser gsturit hat. eins^ um ein

Kreuzer Di^ Hnmauze war also das Urbild der Kringstfiner'scben Pos«e ^

,

wie sie wohl auch dem breiteren Wiener Pablikum der Wertheraeit die Kenatais

dae Bonanee ersparte* Aber nieht eianwl jene nnlaateie Vemittteria execUea

in Lande dea Naebdrvdtea in ihrem eifenen Gewände, mn Phteooien, daa die

Cbarakteristik dei Wertberfiebers in die Formel Terdiehten llBt : aoetett des n
erwartenden Romannachdruckes, der sich wohl nicht gelohnt hätte, besciebaei

die Wertherepoche in der deutsch-österreichischen Literatar ein eolcbM der iha

ersetzenden komisrh^Mi Itomanz«^ l^retschnMders

!

Auch über dies in seiner Vermittlerrolle so bedeutsame Denkmal, bat

(iugitz av6er einer falaeben Datierung der Wiener Redaktioii A^(vgl. S. XZTI)

niditi Poeitivce beigebradit. Über die Sntetehnair der Bretechneider'ecfaea

WertberronaDie schreibt ihr Yerf. am 8. 1. 1776 aos Usingen an Nicolai:

.Ich habe mich durch die abendtheaerlicbe Gelegenheit Tciführen lassen, di«

Leiden Wettiiers «chlecht penug ru travestiren. Der Preufsisclie legst. Seer.

Ganx zu Wetzlar schickt mir zum Spass einen Bänkelsänger hielier nach Ts*

(= Utingrn) der raicli am eine Mordgeschichte bittet. Ich setzte ihm ein Dmg
auf, das er ganz gewiss künftige Wo^e in Frankfurt Öffentlich absingt, wemgAteas

bis es ihm Terboten wird, dena der Hann veiee nicbto von Gotha nnd Watthcr.

Ich bitte Sia aber niemand den Verf. in vwiathen, aadi nidit waa ich Ihaca

Veitraue nehmlich dass es Deinet droekt; so bald es gedruckt ist, will ich Dwca
etliche Exeinpl. schicken, es darf aber vor der Messe nicht pablicirt werden,

weil es wuikiich abj^csnngea werden soll." (R. M. Werner. I>er Berliner Werther

S. 6). Aus denii-elben Briefe teilt GOckingk die Strophen mit (= Ü'). die Bret-

schneider seinem Freunde als vorläufige Kostprobe flbertandte, nämlicii ät^. 1-7

und 80—82. >^ Am 26. 2* 1776 vermag er dann dsa Versprechen vom 8l 1. I7i€

einsalOsen: «Hier sende ich Ihnen ein paar Eiemplare von der Mordgeachicbta.

die anf der Frankfnrter Messe abgesungen wird, bis dahin bleibe sie sab

rosa.* (R. M. Werner ebda.). Schon im Kr^ciieinuntr^j.ihre dieses Krstdrn. V»«

A (= Mitteil. IX 140 Nr. 7 . d. i. 1776. wurde er nach J. W. Appell. \\ ertiier

nnd seine Zeit- S. 43 unter dem Titel Movdgetchichte dt* jungen Wfrth'-rt.

Uomavxe. I77b'. u. 0. 8'' (= A^) nachgedruckt, ohne daß die btropheozahi des

Originals (32?) geändert worden win»; 1777 erhielt Bretschneldar Nadi(o)ge ia

Bemritters »Siegwart, oder der auf dem Grab s«ner Geliebten jimmerlich ver*

frohfcnoKspaciner.« (vgl. Allg. D. Bib). 35, 501 ff.. Appell > 212 f. Neudruck

Geiger, Firlifimini S. 144—168. = S), welches Gedicht sich durch seinen

Untertitel, spesieU aber durch die Angabe: ,Der cbristlichea Jogead, aar Lehr
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und Eriuahnaog in Heime gebracLt, und Abusingen, iiacli dem Lied: lltirt

tm ihr Junggetettes tti.* «mMiMM iif lbcbahm«ii|; von Ä lo «rkeoiieu gibt.

8 bMialloflie viedw immm Wkntr Neebdrack il'»). der damich siebt 1776

(Oayiti 8. ZZVIV Maien mit Goedeke, Onrndriii* § 887, 24 b 1778 antoMttni

iet. Den Rinffnff ron S verrfit schon der Titel ?on ^4-^:

„Werthers Leiden eine wahrhafte Mordgeschichte, die sich den 21 Sep-

tember 1772. zugetragen." Tgl. 5: „Siegwart, ... Kine ... wahrhafte Mord-

. . . Geschichte, die sich Tur etlichen Jahren . . . zugetragen." dagegen A: ,Eine

enUetxlith« llordgeachicbte von dem J-mgeti Wertker ioie aieh der$eibe den

21. ]>eeeaiber dmxk «inen PittoUiuehuß tigamUitMtg um§ Leben f/ebrathL* Un-

Kweifetbefl meebt die Venebvndtaiig denn die Angebe in : ,Anf die Melodie

des Siegwarts in ein Lied gebracht." Wie S am Rande die travestierten Pnrellel-

stellen des Roraanea nach den Seitenzahlen der 1. .Ausf^abe d'^n «Siegwart«

rermerkt (vgl. Geiger a. a. 0. S. 143). so auch — im Gegensatze zn AU —
der Naclidrucli ^4'* die entsprechenden Seitenzahlen der l. Wertheransgabe

(Leipiig, in der Weygandschen Buchhaudlanir. 1774. i; die einzige Abweichaog

—

die 8, 5 nngetogene Stelle etebt niebt 8. 81 eondern ebda, a 80: »Sie

hielt ein ecbwnriee Brod nnd echnitt ihren Kleinen ringe hemm jedem aein

St&k . . .* — erklärt sich zwanglos als Druckfehler. Aber auch die wichtigste

I)i^krepanz der Version A'' von A geht auf den Einfluß von S zcriick. An die

durch ihre An^^pielnng nuf den Titel (in Y. 4) den Schiaß deatiich markierende

letzte Strophe von A'-'-''-.

^Man grab ihn nicht in Tempel,

Man brennte ihm kein Liebt.

Meneeb. nimm dir ein Exempel

An dieser Mordgeschicht !"*)

echlieSt .4^ noch fünf lehrhafte Str. 82a—82 e, die sich schon durch die Yer-

wandtschaft ihres ledernen Rasonnements mit der hausbackenen Moral Hoffmanns

nnd Kringsteiners als Zutat des Bearbeiters charakterisieren,'",! Iheser Leiirton

lüßt sie in seltsamen Kontrast zar 2. Strophe kommen, die nach der üblichen

Binleitaiig — hier der Anrnfting einer bestimmten Klnme, Tgl. Cnmillo r. £Unxe.

Die kemlscbf-n Remanseo der Dentichen (Uarbnrger Dici. 1891) S. 19 — die in

den kemieeben Bonianzen vor 1780 (Kieme 8. 21) faat rcgelmißige bnrleeke Morel

an einem ungewöhnlichen Platze — meist steht sie am Gediehtschlnsse vgl.

Klenze S. *20 — enthält. Am Knde dos Sfiickes mochte sie daher der Bearbeiter

von vermissen, zum») ihr sein Vorbild Bernritter die zwei letzten Strophen

Ton S einräumt, die deutlicii in 32 c— e nachahmt:

S, Oeiger S. 1€8:

Sejd JQnglinge gerfihret

Yen dieeer Kloeter MIhr,

Doch, dnS ihr niebt erfrieret»

8e folget meiner Lebr,

Legt lieber each ins Bette

In enree Mldgene Arm,

Ale anf die Gmbeeatidte,

Dort ligt aiebe noch eo warm.

•) Str. 32, 1. in^l ^4" . im O' B.

Str. 32, 2. brennte A'^ Ii. brannte Ä (/, Licht. O' J-^. Liebt ~ B. Licht. A.

82» 8. Uenseb» nimm A% Henieb nimm S. Mencch ! Nimm O .

Exempel A A^ OK Eiempel, S.

82, 4. Merdgeecbicht. OK Hoidgeacbicht! AB. Uordgeiebiebt» A",
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B«daar« ihn den' Wertherl

. . . HOrt mich ihr xarte HftdcheDt

. . . Eneb ist die Lehr bestimiiit.

I Ave Liebe lieh erecfaiefien —
Dieß Tbat je mr ein Tor;

Dech 110t eache nieht ferdrfllct!

So teg ich eaeb iae Obr —
Wie sich S xusammenfasaend es JSoglinge, bo wendet rieb .i^aa Hidch«o:

nach S achlägt die Wiener Wertlierromanie in der leisten Strophe einen ichalk-

hafteii Ton an, freilich ohne den frivolen Beigeschmack seiner Vorlag»*. Ter'*--'!

aber daffir deren Absicht durch die Schalkhaftigkeit eine Grandstimniimg tu:

die anakreuutiache Pointe zu gewinoen, welche Bernritiera Trafestie atilTol nad

naebdrAci^lich beecbliefln DaS derKmiit ton ffniebt geroebt werde, beveiit

ja die Erweiteraag aein» SehhiBteilea ani 2Vs Stiopben Iber den üniMf dct

parallelen Radatückes voa 8 hiuaas, daa dem philiatrGsen Redaktor, der entgefoi

der leitgenOssiachen Kooianze die Moral ernst nahm, wohl za wenig doktrioir

»ein mochte. Vnn den übrigen Varianten der Redaktion von Ä, aafier deo

dialektisclieti ^^). orthographisclit-n und interponktionellen, entbehrt nur die in

Str. 2, 2 Frommtn atatt Ueil'gen AB der oarautie der sonatigeo ÜberlieferBag.

Sie iat baebetwidirioheialieb oiae doreb doa katfaoHaebea Oeiet dea WteMr Be-

arbeitera eroraachte Abaebwiehang dea Omndteitee; war doch prflde geaig
in Str. 15, In der Tom Hanptaebinnclie dea gehOmten Ehemannea Albert £•
Rede geht. (?eie ... fOr Oftcnß'n zq drucken. Die Kongruenzen von .<4^ B ni
erentuell O' uegenOber A (Str. 4. 1.6. 8. 8 a. '25, 3. 27, 4) niGssen als Ändernngea

Appollü an A gelten, da dio Annaiime, tiretscnneider habe für die Uedakii n

von B nur ein Exemplar von A^ zur Verfügung gehabt, schon wegen dr$

A'' oiemals zu gewianenden, mit A flbereiDftimmenden Titels von B abzaveiMQ

iat. Bei der nambaiteeten dieaer Abweiehoagen, den Zoaata voa Str. Sa ia A'B,

aiad iatbetiaebe nad Scbickliehkeitarftcbaiebtea ala Graad ibrea Strichea ia

Appelle Mendrack d entlieh genug.")

Zasammenfassend ist nunmehr festiubtellen, daß die Alt- Österreicher der

ihnen durch dus tnibe Medium der Wiener Redaktion von Bretschneiders TraTestie.

des SchmalOggerdchen Ballettes and Meilinas Feuerwerk vermittelten Werther-

begeibternng recht phlegmatisch gegenflberatanden. Nur wenige anter den b«-

aeh&ftigangsloiea Sitadea wnrdea Toa der Wertbermodo orgriffea «ad deebalh,

wena aach etwaa TorapAtet aad gemlfi ihrer HarmloBigkeit aplrlieb, Toa dea

Büchelaebreibern befehdet. Auf die höhere Literatur waren Wertber, Siegwart

und Konsorten, jedoch infolge der Kückständigkeit der deutsch-Österreichischen

Literatur erst TUT josephinischen Zeit, vun merklichem, stilbildendem Kintiüsse.

Der t'iiilrit ende Artikel des Hg. — die wenig reinliche Reproduktion der

Texte iüt ein Verschulden der Druckerei — enthält eine Fülle neuer und litetir-

biatoiiacb iatereaianter Bintelheiten, die leider.an keiaer tielbewaSten, eiabeiUiobea

GeeebiehtadarateUaag feratbeitetaiad nad ao aiitdea dareb aaagelliafke Koftataii

aaBeijeeephiniaeber aad der Facbliteratar entstandenen Irrtamern dea Bg. ein

aeltaames Konglomerat Ton Wahrem und Falschem bilden. NichtsdestoweDigar

bleibt Gugitz' Buch eine aaamgingliche Materialaammlnag fär den BihUegiapfaea

und Literachiatoriker.

>) Vgl. Fr. Nicolai, Beschreibung einer Reiae eto. IT (1784) 611—641. »
Bretaebaeider, Klagelied einea Wienere ia Lenberg aa adae Fiaa Maetter:

Aamerknngea.
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Dentiehcs Muenm I (1788) 263 ff. (vgl. Mitteil. IX 141 Nr. 22). Selbst di« kwüj—
eines relatir Tornebmen literarischen Unternehmens, wie det Witner Mnsen-
almanacbes, auf »Wieii<>rische8« muQt« ta denMlben flrgebnisMil fflbren (v^»

Euphorion VI. Ergänz. Heft S. 4-7).

') Eine solche konnte sich an folgende swei Stellen knüpfen: WA.
Werke ZIX 26, 21 : . . «iti Midehra ton tehSotr Oettalt, mittlerer Größe, die

tln timplefl, weifidsKIdd, mit Utfirafehen Sehlelfmi m Am und Bntife, «abatte."

ttnd ebda. 119, 81 iL: „Es bat ichwer gelialteii. bie ich mich enttehlofi, meiiien

blauen einfachen Fraek, in dem ich mit Lotten znm entenmale tanste, abzul^!«nt

er ward aber zuletzt gar unscheinbar. Auch habe ich mir ^inen machen lassen

ganz wie den vorigen, Kragen und Aufschlag, und auch wieder so gelbe Weste

und Beinkleider dazu." Ihre Wirksamkeit erhellt aas der Berücksichtigung, die

ihneo die Parodie zo Teil werden ließ; so aehxeibt Bernritter, Siegwart S. 11:

•Im wolMeii Naehtfoiiando

(So woift alt Ibr Gesiebt)

Mit roienfarbem Bande»

Sprach sie, vergiB mein niebtl*

und Bretacbeider, Mordgeschichte A Str. 80:

,Gelb war des Todten Weste

Und blau aein Bopk von Tuch."

>) Vgl. Aber ihn Job. Priodr. Schink, Daa Tboattr to Ahden I (1787)

SB: «Dagn waren iio •InnfUeb in der berObmten Hanier goarbottot, die, naehdom
sie eebon lange mit dem schönen Äbdeiü s 'lbst untergegangen, nonorlicli durch

den eben so geschickten, als dnrcb seine Geschicklichkeit famosen Wiener

Silhoiiettenmacber und Gelegenheitskupf»'rstecher, Herren L 5 s c b e n k o h 1, der

Vergessenheit entrissen worden ist." — Zs. f. Bücherfrenndp X 218 n. 221 f.

*) So dürfte IV 7 in O. H. Gemmmgen.s .Sctiauäpiel »Der deutsche

Banavator€ C (ed. Banffen DUTL CXZXIX/ 1, S. 67, 19 f).): «Amaldi heftet den

ScbattoofiB des [von ihr goltobUn] Karls an die Tapete* Icann anfjono Werthor-

stollo sorildkgeheB.

•) Ähnlich vermagr Edmund Kamprath, Daa Siegwartfieber (Progr. d. Ober-

Gymn. Wr.-Netista it 1876/77), S. 6* von diesem in Deatsch-Öaterreieh «nurleiso

Sparen" zu finden.

*) Vgl. Anton Schlossar, I ii nerOsterr. Stadtleben S. 122 f.

1) Cl Eaphorion VI. Erg.-Üeft S. 71, 72, 77 S, 82.

*) Die aneb Bommel, Euphorion Brg.-Heft VI 57 anfliUt, abei Ton ihm

frisch ü» Zufall gedeutet wird.

") Abgeiefaen von Mißbrauch des Odenschwnngea fQr, dem Österreichischen

Bennitendichter nnumgänglicbt'. Inyal*» Gt^lepenlifitspoesie widerstrebte es nicht

einmal Denis ein Wiener i-Vuerwerk in lmihi liardenode zu besingen (vgl. Fr.

Nicolai, Beschreibung IV (i29 f.). Kin derartiger Kontrast zwischen Kunsttorm

nnd Thema wäre bei einem ftstiietiscb feinfühligen Dichter, Hlr de» man Denis

damals in Österreich hielt» nmdglich gewesen.

<^ Xanm Terfbbrt dnrcb Kampraths (a. a. 0. 8. 6') hOehst nnglickliche,

gokOnstelte Scheidung des Werther- vom Siegwartfieber, da sich Gngitx durch

ünkenntnis der einschläpipen Literatur seine Originalität 7n wahren wußte.

Denn sonst hätte er statt d. r altoii. bereits witzbjsen Mär ?on Goetiie's Wasch-

«etteln za Kringsteiners .Werthers Leiden» (S. XXIV Anm.) doch Jakob Zeidlers

8
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dieser Posse gewidmeten Aufsatz: Eine Wiener Wertherparodie. (Ein Beitr»e

»ur Wiener Tlieaterpeschichto.) Forschungen zur neueren Literatnrgeschicbte

S. 235 - 244 aiigelührt. Daselbst S. 288'" =* wäre mehr LiUr^tur verzeichnet

gewesen. Zeidlers Abhandlung nennt schon S. M. Prem, Goethe *S. 4M**.

") Ebenso in travettierten Hamlet Oieteckei, wenn Hamlet im berfikmtea

Mentrfoge des III. Anftnges sagt:

^Soll ich Tom Schicksal mich feppen laasen.

Und alle Sottiseii der Fortana vetpassen,

Oder mir den Ruhm erwerben.

Als desparater Werther tu sterben?"

Cf. Ä. Schlossar, InnerOsterr. Stadtleben S. 55. Schlossars Zitaten liegt die Grazer

BOfaneBbearbeituug tür dfe Aafftthrnng am 16. Januar 1796 tu Grande.

») Tgl. Kamprath a 21 f.

»*) Vgl. Alxingers Gedichte für und gegen Siegwart, Rommel 8. 176 ff.

'<) Die Stelle aas Pezxrs Ulrich von Unkenbach (Wien 1800. vgl. Gugitx

8. XXI) kommt als fieminissent einer Säkalarrevne in diesem Zosammenbaage

nicht in Betracht

Schon Gugitz S. XX fällt auf, daß keine Broschüre ausschließlich dec

Wmihtmomn gewidmet ist.

**) Das nach dem Katholischen Fantasten* nnd Predigeralmanacb aaf

d. J. 1786, 8. 120 in einer Predigt sitierte Gedicht (Ongitz 8. X?II1) ist

V, Picitzenstein'a »Lotte bey Werthers Grab.« (Ausgelitten hast du — susgeiangen^

Rhein. Most 1775, S. 181 ff. vgl. Bibliothek literar- n. knltorhistor. Seltsn-

heiten ^'r. 4/5. 8. 21.

M*) Da (iugitz sich S. X und XXVI über die Ausgaben von Uoffinaans

»Wertherfieber« nicht Anfiert, obwohl mit der von ihm faksimilierten kainer 4er

beiden in Qoedekes Ornndriss * IV M Nr. 57 nnd T 888 Nr. 57. 5 angefttkttea

Titel stimmt, sei hier anf folgende TItelansgabe hingewiesen : «Das | Weither

fieber | ein
|
Schauspiel ! in | fünf Aufzügen. |

Vom
|
Professor Hoffmann.

|
.\nf-

gefflhrt im k. k. Nntioiinl-Hof-Theater.
|
Wipn 1785. | zu finden bey Fri.:>d. Aug.

Harttnann, nnd beym
j

Logennipister beyder k. k. Theater." Kine Krneuerunj d'^s

(in Bogen A eingezählten) Titelblattes im selben Jahre der durch Gugitz repro-

duzierten Ed. A rechtfertigt nur die somit auf Hoffmann selbst, der ITSö Pro-

fessor wurde, rarftckgehende Inderang der Antoxangabe. Fflr die Prioritit v«a

A vor der soeben namhaft gemachten Bd. B sprieht noch, daß in dem anf die

Bückseite des Titeiblattca gedmckten, also mit ihm neu gesettten PersonenTcr»

leichnisse der in A vergessene ,Minister." zwischen Loj/ise und dem Kommiftarim»

erscheint. T>it^ Tatsache einer Titelanflage erhellt aus folgenden, bei einem Neu-

druck typographisch unmöglichen Übereinstimmungen zwischen Ä und B: S. 3. S
in Schlafrock in der szenischen Angabe des I. Aufz. ist etwas unter die Zeil«

gorftckt. — 8. 4. «ob «we noch gat anssihe, ob lio — hOren Sie," ~ 8. S2L

«Filgard. Das sollen Sie bleiben tauen.» — 8. 85. ^mein Schicksal, meine

gance Seele in Bewe-
|
gang kömmt!" inj in linoegunff ist über die Zeile ge-

sprungen. — S. 27. „so geguält haben! — So sind die Menschen!* — S. 62.

„erwacht ist, beim Volk darum herhaßt und klein" — S. 65. „Sie vt-r-teben

mich. Sapintic pauca Lassen Sie sich bald bei mir sehen.** — S. 74. ^Hal on >i>

Geduld mit mich liebster Herr Hauptmann." — S. 120. .Wußten Öie nicht, dai»

Deine 3%8re keinem Tensehlossen ist,*.
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1^ Naeh Wortbtch IX 161 warde L. A. Hoffmuio 1748 als Selm «ineH

deatscbbOhniiscli^ii Sdineidera gelioren, ob in Wien oder wahrscheinlicher in

Böhmen ist für seinen Stanimescharakter bt'langlus. Er studierte (wohl bis 1778)

in Breslau, übersiedelte dann nach Pra^'. wo er von Lolmschriftstellerei lebte.

Hier t^tiieuit er noch 1781 geweilt in haben, da die daselbst verfaßte Schrift

»Über die Juden und dereü Duldung« noch Frag 1781 erschien. Bereits in Wien

erlegte H. 1782 die dnrch ihren Titel allein sebon den Aafentbdt in der

Raiebsiratrale Toransaetsende »Seelenbeaehreibang der Stadt Wien«.

Vgl. A. Sauer, Literaturgeiebichte nnd Tolkakttude (Bektoratarede

Prag 1907). S. 8 ff.

» Vgl. Cainillo von Klenze, Die komischen Bomausen der Deotccben im

18. Jh. (ilarburger Diss. 1891) 8. 12 f.

Vgl. Beschreibung einer Keise 11 530 ff . IV 623.

*ij Gagitx S. XXII' macht sich durch biographische Daten wn die bisher

gani im Dnnkeln liegende Lebensgesehtebte des Verf. 9des Zwimbftndlera in

OberOsterreieh« verdient.

^ .Ha! bab' ich dich Erzk^ipitaiachelm beyn Ohren?

Dn Vicedom apport, such, Agnes verloren."

S. 45. „Seht mir den poliwarzen Pudel da!

Kr hat den Herin schon apportirt,

Und ihm sein Leben nan aalTirt."

2() Sogar einzeln von Batsebkjr im Wiener U A 1782 S. 179 TgL Bommel

8. 61.

3») Bezeichnend dafftr ist. daß K. den berflhmten RfihrelTekt des Ooethe>

sehen Buches der Romanze xasclireibt.

Nach Gnckinjjk, der Reise S. 44 f, den Brief gan» willkürlich ver-

ändert abdruckt, am 18. 1. 1776.

^) Bei der von Göckingk selbst zugestandenen Willkür gegenttber den

abgedmckten Texten (vgl. Hitt. IX 148) ist 0< nnr ein sehr getrflbtea Abbild

der fragmentarischen Originalabschrift 0,

als Vorlage Ton Abschließt der Passua in dessen Titel: „die sieh

den 21 September 1772. zugetragen.* ans« der wohl eine Bntspreehiing in dem von

A. jedoch nicht in findet.

Der folgende Text ist auf Grund des unf^enanen Abdruckes von Appell '

Ö. 43 ff. roit Hille der anderen dem lief, bekannten Versionen der Koaiauzu re-

konstroiert. B — Xitt. IZ 140 Nr. 7 die letxte vom Verf. besorgte Bssession

des Gedichtes.

*•) Abgesehen von der für den Bationalisten Bretsehneider Abel pissenden

Tirade Str. 88 a, 3 f.

uDer Schöpfer auf der Stelle

Den Selbstmord dir verbot."

Tgi. den Gedanken 82 c, 1 f.

.Was hat er itzt der Mörder?

Was nfitst ihn seine Lieb , .

. mit HoAnann 8. 75: ,Bohen Werth fMum Sitkttmcrdkaitdidaten Lkidmf, An^
deine Bittedteit, mit der da da sprichst, wird dich reaen. Eine einzige Frage

und dann magst du selbst entscheiden, wie das heißen soll, was ich that. Bist

dn deines Lebens so satt, dafi da aach dann nicht zu leben wänschteat, wenn da

8»
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he«t oder morgen deine Lonise snni Weibe bekOmmtt? diese einiig« Frt|t!*

oder mit den SehloBehor Ton Eringiteinei« Poeie 8. 48.

»leb etfln mieh flr meine SchOne

Nicht in 's kalte Donaobad;

Denn will Eine nicht, gibt Zehne,

Die mit Einem Mitleid hat.

Laufet nicht in d' Dunau h'nein,

Und kühlt die Lieb mit Guldcnwcial*

Pmllel dem Eiidtrampf Str. 32 e, I f.

,Aus Liebe sich eisohit-Uen

Dieß Thnt ja nar ein Tor;*

erwiiiert bei Uuffmaun S. 120 der Fürst Lioden, der eeine Selbst mordgeiankcD

mit seiner Versweiflnng entsehnidigt: »Man versweifelt nar dann, wenn aaad«
Teratand Terlohren bat* Ebenso eebroff tagt Kringiteiner 8. 41: «Noch «iUm
es nicht glauben, daß ein g'scbeidter M -iisch den Bockstraieb tbao, nod W9g»

*n flatterhaften Weibsbild 's kalte Baa.i brauchen kann."

>') Anstatt di'T Akkusativform des Artikels steht die Dativfortn ''ffm}-

Str. 2, 3 (zwtinial); 10, 4. Kiu attributives Adj. ohne vorausgehenden Artike!

wird sibwucii tlektiert 23 3 : tait <jroßm Jammer. Schwache Flexiou vuu Kigec-

naoien : 14, 3 QSAeiu, vgl. 82 b, 8.

II) 2un besseren Versttndnine der voransgehenden BrOrteningM «ei as>

hangweise ani den bereits seltenen Fahdn Romamtn und Sinngedichte. Fron^

Juri und Leipzig, 1781. S. 14S-151 die Resension B (cf. Anm. 29) nebst des

sachlichen T;an .i-r librigen Fa8snn£r<'n (also mit Ausnahme von deren dialek»

tischen, orthographischen, interpuoktiouellen Abweicbangeo) bacbsUbengtti«a

mitgeteilt:

iU3J Eine

entsetslicbe Hordgeücbichte

on
dem jungen Wertber,

wie sich derselbe

den 2l8ten D'^cember dnrch einen PistoIeaschoS

eigenmftcbtig ums Leben gebracht.

Allen jaugeu Leuten zur Warnung, auch den Alten fast

nützlich zu lesen.

Hört zu ihr Junggeselleu,

Und ihr JuogtriiuKiu zart:

Damit ihr niehi sar Hollen.

Ans lanter Liebe falirt.

/, /. Jongesellen. B, — ». Und

B, —S, S. Frommen Ä^. — 8, L Ich

liag encb von dem HOrder, ÄA'. —
8, 2, selbst sich O'. — 4, /. anständig. Kr hies der Junge Werther.

A. — 4, 2. er. B, er il 0'. er il *. ; Wie Dokter G«the schreibt.

Die Liebe, traute Kinder !

Bringt hier anf dieser Welt,

Den Heirgen wie den Sünder,

Um Leben, 6nt nnd Geld.

[144] Das seht ihr an den Mörder,

Der sich selbst hat entleibt.
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So witiig, ao Teniändig. 4
So lirtiich als wie er,

Im Lieben so beständig,

War noch kein Sekretair.

Ein Pfeil Tom Liebes Gotte. 5

Fohr ihm dnrelia Hers geaehvind.

Sein Mftdgen» aie biet Lotte,

War einea Amtmanna Kind.

Sie Rtand als \ iceinntter, 6

Geachwibtera treoUch vor.

Und achmierto Brod mit Bntter,

Dem Fris nnd Theodor.

[145] Dem LieOgen und dem &&tgen. 7

80 trat sie Werther an.

Und liebte gleich das Madgen.

Ala wir*8 ihm angethan.

Wip in der Kinder Mitte, 8
Sie da mit itmntertn Schert,

Die ßutterÜaäea sclmitte.

Da raubt sie ilint das Herz.

Er sah, bemahlt mit Botse, 8a
Ein feines BrQderlein,

Und küßt" doiri Rotz tum Trotte,

An ihm d'ns Schwester sein.

Fnhr ane mit ihr tn tanten, 9
Wohl eine ganze Nudit,

Schnitt Menuets der Franien,

Und wallte, daß es kracht!

[146] Ein Preand kam angeatochea, 10

Bliea ihm ina Ohr hinein:

Das Mädgen ist versprochen.

Und wird den Albert freyn.

9, 3, Ein Uftdchen, de AA ^. Sein

U., die O'. — 6, /. Die st. AA ^. Gleich

einer treoeu Muttor OK Zu diesei- Ände-
!

rung veranfitptc Göckingk wohl das un-

»chöjie Vicematter. — 6, 2. 8tand sie

tieschwistern vor, O'. — 6', 3. Die

aehmierte Brud und Ä.

8, 8, Bntterrahmen AA — ^a, /.
j

Mh; B. aah beklebt A«
j

10, t. Sein F. AA
\

Da wallt er fast vergehen, il

Spart weder Wonach nodi Flach

:

Wie alles schan an aeben,

In Doktor Qotliea Bach.

Ktthn gieng er, tn Teiapotteu t2

Geaehi^ nad aeinen Herrn,

Fast täglich nno tn Lotten,

Und Lotte aaji ihn gern.

Er bracht* dea lieben Kindern, 13

Lebknchea, Martipaa.

Doch alles konnt's nicht hindern.

Der Albert ward ihr Haan.

[147] Oea Wertbera Augstgewiusel, 14
Ob diaaem aehlimmen Streich,

Mahlt Doktor Gotbes Pinsel,

Und keiaer thot'a ihm gleich.

Doch wollt ernoch nichtwaaken, 18
Und stets bcy Lotten seyn.

Dem Albert machte Gedanken,

Ihm tr&amte ton Gewejh'n.

Herr Albert aebante bitter 16
Auf die Frau Albertin —
Da bat sie ihren Ritter:

aSchlag mich dir aoa dem Sian.

Geh fort, tieh in die Fremde, n
Es gibt der M&dgen mehr —

*

Er schwur, beym lezten Hemde,
Daß sie die einige wir.

[148] Ala Albert eiast verreiate. 18
Sprach Lotte bleib foa niir;

Doch Werther flog ganz dreiatc

In Alberts Haas zu ihr.

Da schickte aie naeh Fiaoen, 19

Und leider keine kam —
Nun hört mit Furcht und Granen,

Welch Ende alles nahm.

Der Weither las der Lotte. W
Aas einem Boche lang,

Was einst ein alter Schotte,

Vor tausend Jaiireu sang.

15, 4, traamte B,
17, 2 mehr — B.
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2B

98

94

Das war gar herzoewegiicb,

Er fiel anf lein« Knie,

Und Lottent Auge klftglieh,

Belohnt ihm sein« Mfib.

[149] Sie strich mit ihrer Nase

Vorbej an Werthere Mand;
Sprang auf ala wie ein Haee,

Und iieolte wie ein Hund.

Lief in die nahe Kammer,
Yeniegelte die TbSr;

Und rief mit großem Jammer:

•Aeh Wertber geh von mir.**

Der Arme nute weichen.

Alberten, dem*i Terdrofi,

KonnCa Lotte niebt versdiweigen.

Da war der Tenfel loa.

Kein WMtberkonnt*aiescbfttien ; 25

Kr eelbit encht Trost und Mnth
Auf hoher Felsen Spitzen;

Und l^am nm seinen Hat.

[150] Zalettt lies er Pistolen, 96
Im Fall ea nOthig wär,

Vom Schwager Albert holen,

Uod Lotte gab sie her.

9t, 1. Bs war il >1 Henbeweglicb,

B. — 99, 4. mir. B.

25, 2. Der sachte T. .4 .1 * — 25, 3.

hohen Felseospifczen A, Felsenspitsen;
\

Innsbrack. Dr«

21
i

Weira Albert so woili' haben, ?I

Nahm sie sie tod der Wand,

Und gab sie srtbst dem Knabea

Mit Zittern in die Hand.

Nun knnnf er sich mit Ehre 2H

Nicht aus dem liandel zieho.

i Ach Lutte! die Gewehre,

I
Waram gab%t da sie bin.

I

Alberten recht znm PuBes, ^
Und Lotton zum Verdniü,

Fand man ilin früh crschoßen.

Im Haupte atacii der 6chuü.

i[151] Es lag, und das wars Beste, 99

Auf seinem Tisch ein Buch.

Gelb war des Todten Weste,

Und blaa sein JSock von Tacb.

Als man ihn biogetragen

Zur Ruh. bis jenen Tag;

Begleitete ihn kein Kragen,

Und auch l^eio Oberschlag.

Man grab ihn nicht im Tempsl, ^
Man brennte ihm kein Licht —
Mensch nimm dir ein Rxempel,

An dieser Mordgeschichl.

97, 4. in der A, — SO, 8. Toto B.

31, 3. Begleiten A. Begleiten i'

BegleiUV OK

0. Sehifiel . Fleechenberg.

Anton Weis, Die Bibliothek des Zisterzienser-Stiftes Reun in -^'f

zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts. (Beitrüge zur i^rforschang s(eiriick<^

Geschichte. 35. Jg. (N. F. 3j, Graz. 1906, S. 247-287).

Zq den bibliothekiwisseDschaftlichen Plänen großen Umfanges geiiGrt asck

die Herausgabe ilterer Bibliothekskataloge. In erster Linie sind dabei Kstshfe

des Mittehilters ins Ange gefaßt, aber man wird, wenn man Material fir ^
Erkenntnis des literarischen Lebens späterer Zeit sammeln will, auch der au

der Xeuzoit * rhaltenen IJibliothekskataloge nicht ganz Tergessen dürfen and ^Qd

ihren Inhalt unter yanz h.i.tiniinten un«i starken BoschnlnkiiOiron verölTt»ntIich<ii

müssen. Kin solches Büciierveiieicimis hat nun der lans/jährige un i um lii*

literarischen Schätze seines Stiftes hochverdiente Bibliothekar P. Anton Wei»

bersasgegeben and sich gleichseitig bemflht, festanstelian, welche von des ii

diesem Verseiehntsse genannten Werken sieh hente noch unter den Bichl^

besUnden der Stiftsbibliothek in Kein nachweisen lassen. Er bei dabei
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densflben Schwierigk**iten zu tun gehabt, unter denen die Herausgabe älterer

Biicherrerzeichnisse leidet, numlich mit den ungenauen oder sehr allgemein

gehaltenen Angaben ihrer Verfasser. Zodeni handelt es sieh im vorliegenden

Falle niebt am einen eigentliehen BibUotheksluitalog, eondern um eine im
Jahre 1&68 wehrscheinlieh Ton dem StiftssetcFetir AndrtM Grodenins verfafite

Besitz- und YerniOgensfassion, die auch ein Verzeichnis der dorn Stift gehörigen

Bücher enthält. Leider gibt das Verzeic)ini^ auch, wie der Herausgober aas-

drücküfh bemerkt, kein vollständiges Hild vi»n detn damaligen literarischen

Besitzstande des Stiftes, weil manche alte Drucke und die theologisch-polemische

Literatur des 16. Jahrhunderts darin fehlen. Trotzdem bat das Verzeichnis seinen

grofien Werf. Wie nicht gat anders tn erwarten, seigt es vns einen festen Stock

gangbarer schelsstiseber Literatur anf, ans deren Bereich nnr Namen wie

mncentins BelloTSeensis, Duns Scotas, Thomas AqninaF, Petrus T.umbardns

heranggegrifff^ii seien. Die fiibelliteratur ist in iiiren bedeutendsten Vertretern

von Hieronymus bis auf Nicolaus von Lyra vorhamlen. Die viel verbreiteten

Sermones des Tiiumas Ebendorfer von Haselbaoh um! des Nikolaus von Dinkels-

bübl fehlen naturlich auch hier nicht. Sehr schwach ist die humanistische

Literatnrrertreten. Cicero erscheint sehr Tereinsamt nnter den vielen Scholaatiltem.

Der Heiattsgeber erwlhnt allerdings, daS gerade lateinische Klassiker, die tot-

handen waren, in der Fassion fehlen. Im ganzen genommen bietet anch dieses

Verzeichnis einen lehrreichen Beitrag zur Kenntnis klösterlichen literarischen

Lebens und s<> müssen wir dem Herausgeber fiir seine Bemühang am die mit

ßrlftuterungeu versehene Ausgabe aufrichtig dankbar sein.

Graz. F. £ i c h 1 e r.

Der deutsche Roman um 1800. Familien-, Ritter- und Räuberromane.

Berlin, bei Edmund Meyer 1908. (» 10. Antiqnariatskstalog Edmund Mejrn.)

68 SS. 8».

Seit jüngster Zeit bedient sich die bucliliändierisciie Spekulation eines

gelehrten oder ducii bibliophilen Mäutelchenä lür ihre Spezialkataloge, am so

deren Inhalt als Seltenheitmi ersebeinea lassen und möglichst teuer absetsen sn

können. Bei nftberem Znseben terfliefit der gelehrte FUttertaad, mit dem solche

meist schon ausgestattete Verseichnisse behängt sind, freilich in eitel Dunst

und nur das üble Bewußtsein der erfahrenen Täuschung bleibt demjenigen Leser,

der mehr darin suchen wollte, als Kaufangebote von Büchern. Hin Erzeugnis

übelster Sorte in dieser Katalogliteratur ist das vorliegende Hettcheu, für dessen

Inhalt die stilvolle Ausstattung in Format, Papier und alten Vignetten wahrlich

zu kostbar ist. Seinem Ueransgeber gluckte es merkwürdigerweise auch ein«

allerdings durch niebt fiel mehr als seine flotte Schraibttt antiebtndes, Fsnilleton

Feder t. Zobeltiz' Aber »»Blnaldo Binsldinic nnd seine Zeitgenossen*. (8. 5-28)
ans der Sonntagsbeilage der Vossischen Zeitung vom 12. Mai 1907 zu Ter-

ändertem Wiederabdruck zu erhalten. Auf S. 4 der >Einleitung« gibt Meyer

seiner Dankbarkeit dadurch Ausdruck, daß er den unabhängig von seinem Ver-

zeicbnisse entstamlenen Aufsatz von Zobeltitz (vgl. S. 12) als „literarhistorische

Bewertung' sein« r Sammlung bezeichnet, deren Einheitlichkeit and Abgeschlossen-

heit er ebda, als einen ihrer VorsSge, ja geradesn als Opfer seiner bnebhind-

leiisehen Interessen, die ihm eine Erweiterung des Katalogee nabegelegt bitten,

anpreist. Freilteh, ohne tn abnea, wie sehr er durch die obige Behauptung
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•eioen literarischen Gönner kompromittiert, denn von 335 XummerD des Ver-

zeichDisseB gehört kaum ein Viertel der gewählten Zeitlage und Literaiarr chtTOs

Mi Der aas dieser Tati>aci)e dem Heraasgeber erwactiseode Vorwarf tnnt ik.

desto idi««rer, da in dam ofk aogezojieDeB 6Mdake*tdi«B 6nadriM«> dcstütit

Cbirftkt«ri«tik«B ood trttiieh ftduurf «bgegrmste biUiognplusdie Zwmmi-
•tellnogen der ins Auge gefaßten dichterisehea Gattong la fiodba sind; m
werden in § 276 (= V 473 ff.) 30 Verfasser Ton Familienromanen, in §| '279

(= V 500 ff.) und 295 II A VI 897 ffi im ganten 149 Autoren Ten Kitt^r-

aud Räuberronian' ii mit allen ihren Werken nahmhaft gemacht, von ce -ceut-

licheu Kinzelnachweiuen für Schriftsteller, deren Uaupttätigkeit einer aiidert

Gattung gewidmal war, abgetehen. Freflicb httte eine darartig» Diiaifcilrtiaft.

die allein «in RechtfertigangtrennAh Ifir die aneprocbtvoUe Ait das gntntoffi

•eio konnte, ihn selbst unmöglich gemaoht, da Mejers Vorrat ron •fnacfaligtgtf

Romanliteratnr Tiel sa gering dazn ist. Kinige wenige Beispiele niOgett

üntanglichkeit seiner Zasammenstellung yeranschaalichenl Aus dem erst«

Hundert der aufgenommenen Titel wurden mit Unrecht dem VereeichnisÄe ein-

gefügt die ür. 1, 7, 17, 21, 35-43, 45, 46, 48, 49, 58-61, 68—65. 79—81, 90,

I09->119 IL s. f. Davon ist z. E. Nr. 1 eine 1835 erschienene Übersetxaag
der hi8teiiech<'ronaatisclien BniUnngen der Hertegin von Abimtes. Hr. 17 dd
bekanuten Aafklftren. Pepnlarpbiloiofben nnd Theologen K. F. Bahrdt aMtobiegn
phische Schrift von 1790 »Qeschichte und Tagebuch meines Gefängnisnca elc«.

Nr. 21, ein »idealer« Roman des Grafen K. Ch. E. v. Bentzel-Sternan. »Di*

goldene Kalb«, etwa im Stile Hölderlins, Xr. 3ö— 40 eine theoretiscfte ubo

Jugendschriften (so der Robin.-on für Kinder) des Päuagogeu J. H. Camp*.

Nr. 42 die Bertnch sciie Übersetzung des Dun Qaizote von Cervantea, Kr. 49

sind NoTellen von Contetsa. Kr. 58 veReiebnet ein historischen Wofc

des Popnlarhistorikers K. L. J. Cvrths Ober Cortei, den Broberer Xeaikoo n. s.«>

B. s. w. Ja, Meyer entblOdet sich nicht Versepen anter die Biaber- und Ritter-

Tomane einzureihen, so von Fouqud, dann Alzingers Doolin ton Mainz, nock

dazu in einem Karlsruher Nachdrucke und tum unerhörten Preise top 9 Mark. K*

kann somit nicht mehr Wander nehmen, daß Karlsruher Nachdrucke des Agatii -

daemun, Clelia und äinibalds und des weisen Danischmend toq WieUnd.

Alzingers leaebtendem Vorbilde, in der illnstreo Umgebung von WinhofF
»Pibstin Johanna«. Vnlpias »Binaldo Binaldini« and Zaehokkes »AblUino der

grofis Bandit« Preise bis in Harb ersielen. Doch würde es xa «di

fShren, alle die unberechtigt in dies Verzeichnis vereinigten Titel namhaft to

machen, unter denen Göckings »Reise *U s Herrn t. Bretschneider*. > ine Samm-
luuj,' von Originaldokumenten zur Biot^raphie dieses literarischen Abenteurers-,

oder die Brielroraane der .Sophie La Koche und Hermes' ebensowenig fehlen, als

etwa Hippel, Hirschfeld, der Sturuter und Dränger Hazimilian Elbger, Smotter.

Ii. Sterne, die Corinna der StaCl. des Dftnen Holbeig »Niels KUns Wallfiiyhit ia

die Unterwelt«, für deren Anfiiabme des Erseheinnng^jahr der jeweiligen Ausgab«

oder Übersetzoog entschied oder (unter Carl Nicolai) Friedrich Nieolaif

Sebaldus Nothanker, Salsuanns didaktischer Roman »Carl von Carlsberf*.

F. T. A. Hoffmanns Serapionsbrüder und seine Fantasiostucke und tn<:Itfn als

Kroue des Ganzen Pustkuchen-GIanzows. Wilhelm Meisters Wanderjahrel S<

sieht ein Katalog der dentscheu Familien-, Bitter- und B&aberromaae ana. der

anter diesen Umständen nicht einmal einem kanflnstigen Liebhaber dienlich sein
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kann, snnal, wi« tehon bemerk^ '«cht elende «nd minderwertige Naehdraeke
(Tgl. ttoeb Nr. 77 und 81, sn lettterer Geedeke* VI 118 Nr. 82 d) lu hohen

Preisen tinter die Origintleaegaben eingeschmuggelt sind, welche ebenfalls an
mehr als das Doppelte ihres wirklichen Wertes feilgeboten werden. — Daß ferner

die gunz iibettlQsäige > Literaturangabe« auf S. 68 unvollstäudig ist, versteht

eich nacii den bonst gemachten Erfabruugen fast ?on selbst. Der Ankauf des

Anliqnnrinttkatalogei kOnnle dennneb nur wegen der Terkleinerten (daa Original

hat gr. 4P Fonnat) Beproduktion der'Tolletftndigen Nr. 818 a empfohlen werden,

einea für die Geschichte des Ennitliedea im Yolkamande nieht nnintereieanten

illneirierten Einblattdruekee der Romanze ^In des Waldes finstern Grönden**

aus Chr. A. Vulpius RSnberromaii > Rinaldu Hinaldini, der ü&aberhaaptmaoD«*)

nach Mejers Datiprnntr zirliu dem Jahre 1820 angehörig.

Dieses sog. Kauberiied taucht zum ersten Male in der 3. Aull, des »Uiiialdo

Binaldini« tou 1800 auf, von der ab den Roman bis in eeiner 6. Auflage auch

die Knpfer Penieis hegleiten. Ee sei hier geetattet anf eine bisher nnbeaebtete

£ntleiiOQng Penxela in dem naeh eeiner Signatnr 1808 entstandenen Knpfer «Der

Jahtmnrkt anf der Wiese.** zum Eingange d.s 17. Buches (= 1843er Ausg. IV 95)

hinzuweisen. Der (heraldiscli-) links ini Voi ilergrunde stehende HeiligenliM» r-

und liuseukranzverkäufer ist. außer einer leisen Verjüngung des Gesicht^aus-

druckea, unverändert übernummen aus dem «Kaafft s! Kauffc's! oder icit schmeiß

w«g.' unterschriebenen, anonyme» Tit«lkupfer zu H. G. v. Bretschneiders

«Almamch der Beiligen«, Ton dem GOekingk, Reise dea Herrn von Bretechneider

(Berlin nnd Stettin 1817) 8. 50 n. a. bemerkt: «Der verstorhene Hofrath Oeefeld

in Berlin übernahm die Herausgabe, und ließ die Kupfer dazu von
Moril stechen, die Handschrift aber ging durch Nicolais Hände". Penzel

wird mit dem nach (JOckingk a. a. 0. sehr verbreiteten 1788 in Berlin zuerst

erschienenen Büchlein durch die neue Auflage bekannt gewurden sein, die der

Verleger des >liinaldu Kinalaiui«, A. Wienbrack in Leipzig von ihm ver-

anataltete (vgl. Mitteilnngen IX 141. Nr. 20).

Der ll^er*sehe Katalog nfttigt Res. nnr noch den Wnnseh ah, daß Bneh-

hftndler, besonders wenn literarhistorische Vorbildung ganz fehlt, die biblio-

graphiaehe und Literatur-Wisseoscbaft nicht sn niederen Qeldspeknlationai mifi-

branehen mochten!

Innshrnek. Dr. 0. Schißel ?. Fieschenberg.

AUS ÖSTERREICHISCHEN BlBLlÜ'l HEK.EN.

Die k. k. JagelloDisebe UniTersitSts-Blbltotbek in Krakai.

Bis zum Beginne des Jahres lÜü7 bestanden die Arbeits- und Beo&tzungs-

r&ame der k. k. Jagelloniscben Üniveraitita-Bibliothek <— der iweitgiOfiten nntcr

den UniTeraitits-BihUotheken Oaterreieha — ans aechs mittelgrofien Zimmern.

Zwei von diesen Zimmern waren fftr Kataloge heatimmt» twei ala Lesetimmer,

>) = III 51 ff. der 6. Aufl. von 1843, die nach der Angabe des Titels und

der Datierung der Vorrede I 6 ein unveränderter Abdruck der 5., nach Goedeke'

V 512 Nr. 23 gans umgearbeiteten Ausgabe (letzter Hand) ist
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eists alt Proftttormtiiiincr benfltit und eines flkr den Bibliottiekar iwatkii

Die Beunten waren in den Katalogs* nnd Leseriunen nntergebtackt. Die Le*e

räaine waren 80 klein, daß sie kaum 82 Personen gedrängt fassen koont«. in

Profesaorenziramer kaum 6. Außerdem waren di*> Ziitimer darch den bibi;

graphischen Apparat nnd die Handbibliothek, die in boheu Waiidschrinkeu Ac"-

stelluiig fanden, stark verengt. Selbstverständlich litt unter dieseu VerhüitaueCi

sehr stark die Frequenz, denn infolge Mangel an Platz anü genü^nder Eäk^

nr Arbeit batten sidi die BiblistbaiibtiHier abgewflhal, in den Bianea te

BsUi«lkek n wbeitcB nd «racblaln in erster Linie die Bflek« na«k HasN

za bekommen.

Unterdessen konnte man lange an eine Absebaflbng dieaar Übelstinl;

nicbt denken. Das altersgrane Gebinde, CoUeginm mains. in dem sifh ii'

Bibliothek befindet, {srestattete keine Umbanten und auch für cin^n Anba^ wa:

kein Platz. Erst als im Jahre das anstoßende Colleginm >\"VuUvorsci»«uin ge-

rfiamt wurde, kionnte man an die Kinrichtnn? neuer Arbeitsräuine herantrete:-

Das Cullegiuni Novodvorsciannm bezieht aus drei Teilen, die in re:-

schiedenea Zeiten aufgeführt wurden. Der vordere and hintere Teil reicht ^

die erste Hilfte des XVII. Jahrbnnderta imd wnxda aar Zeit daa Kiaifi

Ladislana IV. anfgebaat. In ibm beliind sieb die Hittelsebnlet die der UnifeiBtt

unterstand.

Im Jahre 1777 worde das Gebäude restauriert und endlich im Jahre ISJ?

der mittlere Trakt, der den Tordwen nnd hinteren Teil verbinde^ aalgeftbit

Das Gebinde hat jetzt die Faim eines Vierecks, dessen eine SMta. dsn

Collcj^Mam mains zugewandt, frei war. Mit der Zeit wurde hier eine hWnit

Wand aufgeführt. Der Hof hat an drei Seiten einen Säulengang, an der viert««

eine schOne doppelte Freitreppe, die in den ersten ^tock führt. Bis zui

Jahre 1898 wurde des Gebinde rom St Anna^Gymnasinm eingenoaunea. Nack

Rinmang des CoHegtnme dnrcb das Gjmnasinm fibemahm es die UniTaisitÜ

Im Erdgeacboase finden einige Universititi-Seminave Vaterlnnft» der eisle Sted

wurde ffir die Benätinngsräunic der UniTersitäts-Bibliothek beetimmt. Bei de«

ungemein raschen Anwachsen der Bibliothek weripii die Seminare ihr bali

weichen müssen. Da> Colleuium Novodvorscianurn berührte das Collegium niiias

nur im südlichen Tralvt uiid hier konnte man eine Tür ausbrechen, im nörd-

lichen dagegen mußte eine onmittelbare Verbindang mittels eines gedeckte!

Gangea hergestellt werden.

Um die Blume des neuen Gebindes sweckeotsprecbend ^tnriebtca.

muBten zahlreiche Adapfiemngsarbeiten ausgeführt werdea, die erat Ende 1907

beendet wurden. Alle diese Arbeiten wurden nach dem Btttwuifs des nWfS

Bibliothekars Dr. Friedrich Papee, der im November 1905 die Leitung dr

Bibiii.thek tibeii:alim. ar.5i:efahrt. Der nördliche und der westlio'ne Trakt wurden

< iiüu un Jänuer 1907 dem Gebrauche übergeben, der sädlich« er&t ein Jüi

später.

Ober die Freitreppe im Hofe des CoUeginm NoeodTerseianum gelaa^t

man auf den offenen Gang und tou da aus in den Garderoberanm» in dem mA
außerdem Tische zum Ausfüllen von Bestellnngen nnd Empfangsscheioeo bt-

tinder. Kechts stoßt an das Vorsi<nmer der grofie Lesesaal* der 24*79 » Img

und 10*56 m breit ist.
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Bia 1777 b«fand lieh hier dts Sebnl-Ontorion, apftter Warden hier

aunphitfaeatraliaeli Sitae eingebaut nnd davon ' bekam der Saal den Namen
Anphitheatroin KovodrorsciaDuin. Bis zum Aufbau des Colleginm novonn« dea

neuen Universititsgebäudeß, diente der Saal als Univeisitiitsfiula. früher noch

vom JaiiTrt 1815 bis 1846, für dm Landtajje d^-r Freistadt Krakau. Dir Saal

wird durch 14 Ferister erhellt und ist für 76 Leser bestimmt. In di-r iMiite er-

liebt sich ei l Katheder für den aufsichtfabreuden Beamten. Die 19 Tidche, an

denen je vier Leser Plata finden, sind aenl^reeht tu den Fenstern anlfeeatellt.

An den Windm nnd Pfeilern awiachen den Fenatero aind Scbiinlce ani;ebr«e1it,

in denen die Handbibliothek dea Lesesaales anfgeatellt wurde. Von den Lesern

ist sie mitttls Schranken getrennt. An der Eingang'swand und der ilir geg' nuber-

liegenden bofinden sich (Jallerion. in denen auch ein Teil der Handltibiiothek

untei^ebriicht wurde. Die Tiseho sind 3"40 w» lauf; und Ü 75 vi br< it. su daß

tür jeden Leäer 0-85 i» bcatimtnt ist. Ein jeder tiudet auf aeinein Platz einen

Bogen Löschpapier und Tinte. Die Plfttte aind nnmeriert nnd jeder Einb'etende

erbllt in der Garderobe eine Nammer, die ihm a-inen Plate anweist nnd sngleiah

ala Garderobemarke dient. Abends wird der Saal durch 9 Bogenlampen be-

leuchtet. Die Uandbibliothrk ist in zehn Abteilungen geteilt, und jV'de der

Abteilungen besitzt einen geschriebenen Bandkatalog, der nach dem l.'ealkatalog-

schema zusaniiO' ni!e!>iellt ist. Die Kataloge liegen zum I-ünst-lien auf den Tischen

neben dem Katneder auf, ebenso wie das Verzeichnis der im letzten Jahre er-

worbenen BSeber. Anch ein Desideratenboch fQr die von den Lesern der allge-

meinen Lesehalle beantragten Ankftnfe befindet sich auf dem Bnreantisch dea

anfaiebtfftbrenden Beamten. Tom Drneke des Katalogea der Handbibliothek

wurde noch cinbtweilen Abstand genommen. Die Schränke der Handbibliothek

aind mit zahlreichen Büsten gescbmiickt. In entgegi^ngesetiter Richtung von

der Kingangstür betindtt sich eine Tür, die Ober den Brückengang ins Culiegiam

inaiuä aläo zum ]^Iagazin fuhrt.

Im westlichen Tiakt des Gebüodes befindet sich eine Flucht von Zimmern,

die ala eigentlidie Arheilarftnme dienen. Die Verbindung mit dem s&dlichen

Trakte wird dveh einen Korridor hergestelltt von dei& ana Tfiren an jedem

Zimmer fahren.

Von der Garderobe gelangt man in den .\usleiberaum, in dem ein Tei)

des Kataloges untergebracht i^^r. l>:e Jagellunischc Bibliothek i>t näuiHcli in

Ribliotheca patria und Fremd»' ge'.eilt. Infolgedessen sind auch di'- iMideii

Kataloge, die die Bibliothek besitzt, das ist der alphabetische ^iouiuiuikatuiug

nnd der Bealkatalog getrennt. Beide Kataloge aind in Zettelform angelegt nnd

beflndan aich* der Nominalkatalog in Schnbladen in Scbrinkeu, der Realkatalog

in Sehaehteln. Der Katalog der Polonica befindet sich im Ansleiheranra, der allge-

meine im anstoSendem Zimmer. Vun Anfang 1906 werden alle neuen Erwerbungen

nach dem Numeros cnrrens nnd dem Format aulV^'^^t llr. b.imit wurde die

Bibliotheca patria aufgehoben, da aber die /ii«ammensciin!elzung der beiden

Kataloge nicht sogleich erfolgen konnte, i;o mußte noch die Zweiteilung bei-

behalten werden, omsomebr, als eine Umsiguieiung dea ganzen Bücherbeetandoa

geplant iat

Dar nidiato Banm iat für Katalogiatemngaarbeiten bestimmt, nnd an ihn

8to8t die DirektioDskanzlei. Im südiiciien Trakt befindet eich dar Arbeitsraam

forden gaweaenen Direktor, iiofrat Dr. K. v. fistreiehe; an diesen BaomatOflt
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dRf Profetsorenzimnier für 12 Arbeitsplätze berechnet. Dieser Saal dient sii^i«ic:i

•Ii ZtitsehriftaniMl, in dem alle Zeitschriften aangelegt sind. Darch eia Vo:-

timDKr gelangt man in den Handaehrifteoarbeittraitm, in dem aidi eiae ««•

•preoheade Handbibliotbek befindet. An der Bnebbinderai, daae Baieaa dci

Eastoi, welter an einem Boreao, das für Umsignierungsarbeitcn und Ar.lifrc

eines Inventars (Meliorationsbureau) den bis zur Zeit die Bibliothek aicb:

bpKiiß. bcj-timmt i8t, gelangt man ins Collegiuin inaius, und zwar in die fröhrre;

AibeitsrAume. In allen Siilen und Zimmern des CoUegiam NoridvorsciauaiB ui

Zentralheizung und elektrisches Licht eingeführt.

Bei dieser ganten Einrichtvng war man anf die eebon orhnndenaa BiaBe

angewiesen und das gau« Streben ging danaeb, mdgliehst beqaama und nUgr
llbeitstimmet in schafton. Der Bnhe wegen wnrde der Korridor gebaut, der

Arttber nicht existierte, denn die Zimmer reichten bis an den Gang. Aof dies;

Weise verlor man zwar an Raum, t^ewanu daifp^en ' ine leichte VerbinioBi

Kwihchen dem nOidliduMi und südlicht'ii Flügel. Die Lage des großen LegH^i^J-;

war von Aufaug au bezeichnet; es muiite der größte Siiai anza veru<»dd

werden. Ancli fflr die beiden anderen Leseelle, den . Professoren» aad Han^
tebfifteneatl waren nnr twei Binme entspreehend groS. Die Biebemaieile

maOte an dae Vortimmer angrenieu nad ancb die Kataloge maBten nOgticb«

nabe dem i;ro6eu Lesebaal Plats finden. Die eigentltebea Baroa»z Warden y
nach der Hesehaffenlieit der 7in\mer verteilt.

Mit dem Büchermauazin iiu ('»ilc^ium maias bestehen zwei Verbindur^e:

die eine, kürzere, direkt Tum groUeu Lesesaal über den Bröckengang, die zwrii;

im gegenüberliegeaden FlOgcl in die fiäheren Arbeitsrtame. Alle Bttcber so««U

inr intimen wie aaeb «temeo Benütsaaf mftssea tagererber bestallt wetdea ni
werden ton 9 Dbr fHkb, also noeb vor Biüffinag doe Iiisüaslas in ihn asi

durch ihn in die Bücherausleihe gebracbt. WS'nren ! ^er Beattxang de« Le<esaiif>

dutch das Poblikum ist das HeranstraireTi , c^r Bucher au« dtm Maga^n darri

den l e>esa:il nicht gestatttt. um die Arbeitenden nicht zu st'ren. Zar Ve:-

tindumj »vit dem Buchermagaitn dient in diesen Standen der z*-;t-r Kirraf '

tu» Cuiiegium malus im südlichen Trakt. Asch in diesem Ftü^el uc^t« mxc iti

gioOeo Saak der die gante Breite dee Geibiadee eiaMbm, teilen, « ^m
Keiridor aar Tetbiadaag mit de« Uagaiia ta gswiaaea. Dadwth eataimiis

avei KiaoM: der HaadtAriIfcssisaal and die BachbiaderH. Kur aat dieae Weiss,

daitb VeUea grv^ßerer Sil« «ad Kicbaaec eon Korridoren gelaof es. rshire. fr

»ich Te!:k.'mmen abyeedJoeseae BiasM ta acbaffea aad aio laiifietbcaA dacm

Zwecke ei! laruhten.

l^ie Kv l^ea äie»ei fcuancatiicgea CAUea &icä so&on toII^..!« :^ ers&ea

Jabre ,li«L''T'. in dem die bomw Aibcitartamo dem ftAfikn tafäAgikä gesMle

wwcdew. goteifl. Vibread die Fre^aewt im altcw GAftado kaam aacir «i«

KW Fiffioata betrag, batt» eie aicb $Am jetat emiiadbtbt amd stäag m£
Ui*r, itnt: -^^2A Fi^i- besaargybea ladaa. Ddbct Kci m s

Fetra. :
-^ "fa -ii f* Jikre 1>}7 c^r v 7 Bit-Lx^ti^k^ta^ ri>- L«e-

lAa; »irde ai:: .-ii. »ec^- vizt, ..rr ieiea K .ir:citi»r«*riN»iT«c_ lx

IT. *ii xtz t:< -..ti :\ i xz: ITx l^itz.:-iz ^iu e: s<d«M £«S<äj;<ss«x x^rin

«««.3^ cT'.'^^a U=r>:eUc7cea :3 EicÄ«;sx|rajxa «aäwa aiu« If-^m^ m.

«|-:«c>. Ai^iem «K i*« £ «ii^ B.s^«üiA jtim Bmuamsiiiig faadfiaaam of
i:«««e C'i b<:>4:jl:ea warsea c»i ward ae Ssof« aHftasBf>
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gegeben wardio k5aii«i, Ih der gaou Btlfiherbettend Tollitflodlg gaordaak

Min wird.

Aber nicht nur im Lmesaal steigerte sich die Fraqoeos. Dl«0 geschah
anch in der Böcherentlehnang, obgleich hier eben die frOhere Frequenz im Ver*

gleich mit der internen Benütznne aaßerordentlicii h cii war. Trotzdem aber

und tiotzdeni, daß sehr viele Unberechtigte, die friiher Buciier entlehnten und

eine wissenschaftltche Bibliothek zur vulkstumlicbeo herabwurU igten, zuruck-

gevictM wurden» Terdopptlta tldi di« Zahl der BengibtreehtigtMi und betrag

1672 Pereoneo, denen 18.666 Binde YerlJehen worden. Die Uriaehe dafilr mvA
mau in dem Vertrauen dca Pobtikams an die Bibliothek and neeh mehr aa die

Bedienqng dee Pnbliknmi tnehen. Viele MiSbirmche wurden abgeschafft, große

Partien von neueren, am meisten Terlangten Werken, <V\^'. seit Jalirei» verliehen,

außerhalb der allgemeinen Benützung waren, zurückgefurdert. Freilich fehlt auch

jetzt auch recht viel zur wünscheuswerten, mustergültigeu Bedienung de» Publi-

ksoM; die Unaehe liegt aber in der M eiagerieienea Unordaaug im
Bllchemagaiin ond wird erat von Jahr la Jahr mit der feraehreitenden Um»
aigniening nnd Neoanratellang des Bficherhealande« weichen. Daa Bibliotbeka-

personal, so gering es anch im Verhältnis su den gestellten Ferderaogen iati

scheut aber keine MQhe, um die aufgestapelten, mm Teil sogar Tollkommen

unerreichbaren Schätze dem Pablikom zug&nglieb xu machen und dieses Sorgen

findet aacb Anerkennung.

Aber nicht nur auf die Einrichtung der ArbeitsrSome beschränkten sieb

die Veränderungen, «lie im letzten Jahre in der Jagellonischen liibliothek statt-

gefunden haben. Zwai wurde durch die Übersiedlung ins Collegium NOvo lvors-

cianum einem sehr dringendem Bedürfnisse entspri^chen, es blieb dennoch ein

graflca SttUk Arbeit an vellsiehen, ntmlieb im Büchermagatin selbst. Seit Jahren

echon hatte sidi hier Mangel an Plate aar Baeheraafstellnng fühlbar gemaeht.

Daa CoUeginra malus wnrde nach der Restanrirang, die 1870 endgAltig follendet

wurde, vollkommen für die Bibliothek bestimmt. In erater Linie kam hier der

«Tste stock in Betracht. Neben den schon erwähnten früheren Ärbeitsr&umen

(6 Zimmer) sind hier sechs große Säle, dio drei Flügel des Gebäudes einnehmen.

Der vierte Flügel, »m nächsten dem Cuilegium NorodvorsciüDum besteht aus

einigen kleinen, ziemlich dunklen K&nmen. Von den sechs Sälen, die durch-

gehend iwel Stock hodi eind, sind vier gewOlht Da die Bippen der Wolbangen

siemlieb tief herabreichent konnte keine Gallerie anfgebaat werden, und eine

solche befindet sich nur in swei« mit Flachdecken versehenen Sälen. Die turm-

hohen Repositorien sind nur läng?* d'-r Wände aufgebaut, während die Mitte der

Säle mächtige, künstlich geschnitzte Kjaten, in denen Hatidschritteu und

Cimelien aulbewahrt wurden, einnehmen. Mit der Zeil, besonders in den zwei

letzten Dezennien wuchs die Bibliuthek deimassen au (bis Uber 400.000 Bände),

daB flieht nnr der erste Stoek ansgeffiUt wnrde, aber man meSte auch ins Erd-

geseboB hersbgehen nnd ganse, groSe Grappen, wie Theologie. Medisin, Doab*

letten in kleineA, hehr stark geweihten, stellenweise nicht sehr hellen, ja sogar

nicht ganz trockenen Räumen unterbringen. Aber auch das half nur für kurze

Zeit, wie auch die Aufstellung in zwei, wo Platz gestattete, auch in drei Reihen

hintei eiiuiniler. Die Not wurde schon selir dringend; infolge der sy^teiuatischeu

Aufstellung landen in einigen Abteilungen die Bücher keinen Platz mehr und.
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tun die Ftdi«r nicht auteinaoder sn relflea, wordeD die neaen Erwerbttfei

mdir aafgetUpelt alt aafgettdUt

Alt daher die BibMothektkitttui; durch Dr. Pap de Qb<;rnonimeii w^ide

80 war es seine er^te Sorge, dietem übel abzabelfen. Zuerst wurde das we t?'-

A[:w.ich»en der einzelnen Fücher •la-lnrch tetbiadeit, daü vom 1. Jänaer 1906

der numerus carreus eingeführt wurde.

Nach dem Beispiele der k. u. k. Hofbibi;ottiek wurde bei der . xisti- r^dfa

Signierung mit 80.001 für polni&che Werke. 150.001 der Zweiteilung ^cmül fär

aieht p»lnitelM bcgonneo. Dia AafattNong getcbiebt jetst nach Fomat««, 4k

m% rOnitckeD Ziffern «af den Bi librii>Z«Ctein neben der Nnmai«r beiackatf

«erden. Fftr die neaen Erwerbungen wnrdeu die alten Aibeltaiiame retenrieit

Damit war aber noch der Bannmangel in alten Magasin nicht beaeitift

Um die BOcber richtig aafsnateller, mofite man alle Periodie«t die aiebt kM*

zentriert, sondern dorch die vers-chicdon^'n Fächer versprengt waren, anssonden

Znra Aufstellen derselben wurde die Wohnun? des i:»?wesenen B ibliothfki's

bestimmt. Sie befindet eich im zweiten Stuck, über den früheren Arbeit^riant;::

nnd betteht ana nebt rcdit grofien vnd bdlen Einrncm. In ihr worden niso alte

laufenden Zdtacbciften aafgettdlt, tnerttf nm dat Anffinden nicht m ertebvcNL

in alpbab^eeher Ordnni^, webei man aber aneh dat Fermat berlleksiefati(tie.

In dieaem Jahre hoU auch ihr*- l'insignierung stattfinden. Raam ftr Znvadi
wurde auf zehn l.i> zwanzig Jahre berechnet. Die Schränke wurden nar an ir

\Vär,<leti aufgestellt, obgleich man dabei recht viel an Hautn verliert. I)?»

ursprünglichen PJan, aucli niebit re Querschränke aufzubtellen. mußte iiiaa ai:-

geben, denn den Dielen konnte die Last nicht augematet werden, und eine U&tt;-

ttenpelang war tu ketttpielig. Mit dem eratcn Steek wurde eine innere V«h

bindnng mittelt einer eitercen Stiege hergeatellt» die tieh dtebt nm Einenge
Ina Collegiam NoTedroraeianttm befindet Neben ihr wnrde aacb ein Aaiäg
errichtet.

Nach der Aussonderung der Zeitschriften ans den eintelnen Pichern w r

man die Bücher richtig aufstellen können. Es wurden aber noch weitere Ver-

aiideriiugen begonnen, die nocli nicnt beendet sind. Wie schon oben erwähn;

wurde, waren zwei sehr große Fächer, Theulogie und Medizin, im Erdg.:»*:fa 6

untergebracht. Die Anfstelloug derselben war sehr schlecht. Die Theologie staa:

in feuchten Zimmern und hatte dabei recht atark gelittmi; die Medizin war twv
in drei TcUkemmen treekenen Riomen aafgettdlt, die aber recht tmg eind. üw
sie unterzubringen, mußten mehrere Doppelschränke aufgettellt werden, wodordi

die niediigen. gewOlbten. mit tief liegenden Fenstern versebenen Zellen sekr

erdunkelt wurden. Man beschloß also dieise be;iien Fächer heranfzuholen uci

im ersten b^tock in den großen Sälen in MitteUciiränkeu aufztistelloii. bie \rr

lassenen lUume sollen, die der Theologie getrocknet uua t»päter verweaaet

werden, die der Mediiin die Handtchriflen nnd Cimelien nnfnehmen. Bit jetzt

waren nimlich nur Wandacbrinke vorhanden, wihfend der Mittelmum nickt

ansgenfltzt und mit Gablotten verstellt war. In diesen Gablotten waren Hand»

Schriften nnd Cimelien aufbewahrt. Die Handschriften nnd Cimelien nun. üt
bis jetzt in allen Sälen in hölzernen Kasten aufbewahrt waren, werden jetrt

unter Leitung des Kustos Dr. v. Korzcniowski in einem vollkoniDet

feuersicheren Räume konzentriert und geordnet. Durch die l^tferouog der
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Kasten gewinnt man viel Raum für Querschrfmke. in t\onpi\ niclit rur die Medisin

ond Theologie, sondern auch andere Abteilnng."» Piai« linden werden.

Es sind noch einige kleinere V'tT&clitebuugen beahsicbtigt, die die Beseiti-

gung der itaamverengcruDg iu den kleinen Zimmern und der ihr folgenden Ah'

BorbieittDg das Lichtet und ErtcbwArong der Haotieniiig mit den BSchwm snm
Zwecke b«ben.

Alle Übertrapungsaibeiten konnten erst um die Mitte Dezember 1907

begonnen werden. Wegen der gleicbzeitig geführten Unibaiiteii und Adintti^rnngen.

weiche mehrmals eine Stockung in der Übersiedlung mit sicli brachten, tionute

miin keine fremden Krälte dazu Verwendern. Die Hauptarbeit wurde mit eigenen

Dienern anter Leitung des Bibliothekars selbst und auter Aufsicht des Gefertigtes

ausgeführt. Deibftlb moOte man aber die Weflinaebtsferiea TerlAogem und die

Bibliothek Tcm 15. Detember bie 6. Jtaner tchliefien.

Zuletit fei mir noch ge tLitt. t. einige Worte über die neuen Maßregeln

gegen FeaerEgefahr za berichten. Was in dieser Hinsicht die Lage der Bibliothek

anbelangt, so muQ man bie nicht ganz günstig netmen. Zwar sind die beiden

Gebäude, das Collegium maius und Novodvorscianum an kein anderes angebaut,

aber sie liegen in einem stark verbauten Stadtteil und sind von zwei Seiten

nur dorch •ebmete OueeD von Wohnhäusern getrennt» Dabei iet nodt der

Umstand aehr nngftnstig, daß beide Gebinde ein rimlg hohes Dach haben,

dessen Gestell aus mächtigen, gut ausgetrockneten Balken, die ein richtiges

Brennstofflager bilden, heri^'estellt ist. Die Säle darunter sind zwar gewölbt, es

ist aber sehr fiaglich, ob das Gewölbe den Sturz des Dachstuhles aushalten

inüciiti". Dagegen ist aber nichts zu machen; man mOßte höchstens das Dach-

gestell abnehmen und durcii eine Eisenkonstrukiion ersetzen. Um das Umsich-

greifen des Feners auf dem Boden anfsnhalten, hatte man einige Fenermanem

anfgefQhtt nnd auf diese W4»ise den Boden in einige Kammern geteilt.

Daa Colleginm malus, in dem sich da« Bfichermagatin befiadet, ist weder

beleuchtet noch beheizt, die Wohnungen der Bibliotheksdiencr, die sich im Erd-

geschoß befinden, sind alle gewölbt, so besteht also wenig Gefahr, daü im (ie-

bäude seihst Feuer ausbricht. Trotzdem hat die Kc nimiBsion. die im Herbste 1907

das Gebäude auf die Feuersgefabr hin geprüft hatte, einige Vorsichtsmaßregeln

beschlossen. In erster Linie wnrden aUe Eingänge, die Tora Colleginm mains ins

Nevedvorscianomlffthren. mit eisernen Tttren venehen, nm im NotbUe die beiden

Geb&ode Tollkommen abtnsehliefien. Dasselbe geschah bei den eisernen Stiegen,

die in den zweiten Stock fuhren, so, daß auch dieser jetzt abgeschlossen werden

kann. Die ins Erdgeschoß, in den Handschriftenraura führenden hölzernen

Stiegen wurden zwar aus technischen liücksichten beibehalten, der ganze Hingang

aber durch starke betouwölbuug und eine eiserne Tur abgesperrt. Außerdem wurde

im ganien Gebäude eine elektrische automatische Feaermeldungsvorrichtang ein-

gefährt, die mit der Fenenrehrsentrale verbanden ist. Die lahlreieben Feuer*

meldungsapparate, die in allen Sälen leratrent sind, funktionieren schon bei

einer Erhöhung der Temperatur auf 40* C. Zum Löschen einer erentuelleii

Feuersbrunst werden zwei Hydranten angelegt, der eine im Erdgeschoß, der

zweiten im ersten Stock und mit ihrer Hilfe kann man <ias ganze (iebäade

beherrschen. Ura aber im Notfall nicht sofort mit Wasser einzugreifen, das

enHesenermaßen mehr den Bibliotheken Schaden bringt, als die Feuersbrunst

idbst, wurden einige Minimai^LOschapparats angeschafft. Ihre Wirkung
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soll nach den Aassagen der Experten ein noch nicht starkes Fener

sofort d&mpfen. Fär eine Bibliothek sind diese Apparate von desto ^'röOerer

Bedeutung, da »ie sehr kleine Mengen von Wasser zerstreuen und mehr das

Feuer dareh die Salzsäure, die im Wasser anfgelftst ist, ersticken.

Dmm SebilderoDg, obswar knapp and bttndig» vird Tidkicbt doeh ant-

reicbra, nm den Eindniek herronnrnfrä, daB aacb in die alteragranan Hanem
der Jagdionischen Bibliothek neues Leben gedmngen, dafi ein frischer Unter«

nehmurgsgeist all die zerstreuten und eigenartigen Teile des interessanten

Gebäudes erfüllt, um sie mit den Anforderungen des modernen Kulturlebens

za verbinden and die ganze Institution durch zweckro&ßige Beform dem leit-

geniäßeu Fortäcliritt entgegeuzuführeo.

Krakau. Dr. E. Euntie.

(Die Wiener HefbiUietliek nad die Pfllelitezemplafe.) Die fftr die

Oaterreiehiechen Bibliofhekeo se «iebtige Fr^^ der Pfliehtezemplare iat im

, Österreichischen Verein für Bibliothekswesen" und seinem Organe den ,Mit-

teiliuigen"* wiederliolt und ^Mündlich behandelt worden. So wurde am 9. Mfirz 1901

in t-inern Disknssioiisabend eine eingehende Debatte über die Gründung einer

eigenen Zeitungsbibliothek geführt, welche alle unter den Begriff der Tages-

presse gehörenden Publikationen zu enthalten b&tte. (Mitt. Jhrg. V, Nr. 2,

8. 108 ff.) Anknüpfend an einen in demtelben Jahigaage (8. 118—188)

erichienenen Anfsats H i 1 1 ni a i r e »Bibliothek nnd Pfliehteienplar* bebandeMe

diese Frage ferner ein Beforat Dr. Donabaom s, das am 10. J&nner 1902 in

einer Vereinsversammlung erstattet wurde (Mitt. Jhrg. VI, S. 47 f.) und ein am
7. November desselben Jahres von mir erstattetes Referat „Die Pflichtexemplare

im neuen Preügesetze". an das sich eine sehr angeregte Diskussion knüpfte

\,Mitt. Jhrg. VI, S. 182 ff). Ich habe die Pflicbtexemplarfrage übrigens auch

ID einer Besprechung eines Anftatsen von Ferd. Sehmidt .Die Reform der

Oiterreiebitcben BiblietbekiTenraltnng und die Scbaffong einer adminietratiTen

Zcntialbibliethek« (in öiterr. Zteebr. f. Verwaltong» Jbrg. S4. Nr. 1) gestreift

(Mitt Jhrg. VI» 8. 89^41). Endlich hat der Ausschuß gelegentlich der Ein-

bringung eines neuen Strafgesetzentwurfes Ende des Jahres 1902 beiden Häusern

des Reichsrats sowie dem Ministerinni des Innern und dem Justiznn'nisterium

eine Petition überreicht, welche die vom Standpunkte der Bibliotheken aus

gewOnschten Änderungen an dem genannten Entwürfe zum Inhalte hatte. (Mitt.

Jhrg. VII, 8. 85-8^.) Diese Petition stellt sieh gleichsam als die Besnltierende

der Tersebiedenen im Vereine aosgespreebenen Meinnngen nnd Wfinsehe dar.

Seit dieser Petition ist die Frage der Pflichtexemplare im Vereine nicht behandelt

worden, bis io der lotsten Nummer der „Mitteilungen" (Jhrg. XII, Hft. 1)

B i 1 1 m a i r in einem nOie Wiener Hofbibliotbek und die

Pflichtexemplare* betitelten Aufsatze eine Bestimmung des alten

PreBgesetzes, die auch bisher widerspruchslos in den neuen Entwurf über-

gegangen ist, angegriffen bat: es ist dies die AbliefemogSTerpflichtung an

die k. k. Hefbibliethek. Man seilte erwarten, dafi die Ten Hittmair befür-

wortete Absebafllsng einer ein Jabrbnndert hindnrdi in Kraft stehenden Bestim-

nrang mit den triftigsten Grflnden motiviert wird, dsB anf bestehende Unzu-

kömmlichkeiten hingewiesen wird, die die Berechtigung der Hofbibliothek,

Pflichtexemplare einsnfordem, im Gefolge hUtte; man h&tte Angriffe auf die Ge-

9
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naaigkeit uod Pünktlichkeit der Reklamation, auf die Metbode der Kat&loei-

•ierang and Aafstellaog, auf die BenäUangsmOglichkeit teiteas de» Pablikami

•nvMTtot Hi<bta Ton alledem. H. wgeht tMi ia fdo UMOMÜMfaMi Aufahrangea:

Dm SteattgMets könne di« Höfbibliotliek nicht iwinfea, die PfliekteKeniplin

einzohebeD, aafzubewahren, geschweige fAr deo Staat ni erwalten, ee lÄane

Verkauf (!), Verschenkun^ (!). Makulierang uicht hindern. Ob die Verwalttaf

eine den Interessen des Publikums entaprechenrie sei oder nicht, komme nicht

ID Frage, denn es könne an dieser von Staat und Öffentlichkeit unabhäng^iijeD

Bofan«talt jederzeit anders werden. Die logische Folgerang w&re nun wohl di«.

daB H. mf dieae Argwnenie bin flir eine Ingereai dea Stnnl« auf din Ver-

valtaog der Hofbibliothek eintreten würde, etwa fSr die acbon wiedorholi an-

geregte BinfAhrnng eines Bibliothekaratca, der ihalich wie der ArduTrat «der

die Zentralkommission inr Erhaltung hiitorischer Denkmale mit ausgedebotefl

Vollmachten auch in lietng anf nicht staatliche Bibliotheken anaznatatten wär#.

Ad Stelle dessen wird wiederum daa oft zitierte, toq mir schon einmal bekämpfte

Phantom einer „Staatszentralbibliothek" beschworen, die an Stelle der Hof-

bibliothek die Beichspflichtezemplare au flbernehmen h&tte. Dafl diese Zentral-

bibliotbtk Boeh gar ideht etiatiert, geniert H. niebt^ denn bia dabin wiran dk
Pfliebteiemplaie dem Kialaterinm dea Innern mtaweiaen, daa ibre Ferwalta^g

entweder selbst oder dnrch eine Staatsanstalt zq besorgen bitte. Abo nicbt

einmal eine Gnadenfrist soll der Hufbibliothek vergönnt sein; eher soll ii'

Publikum, da ja die Bibliothek des Ministeriums des Innern nicht d ^r aligememe^

Benätzung zugänglich ist, auf die Lektüre der Pflichtexemplare wenigsten? ror-

Uuäg versiebten, denn wie ü. sagt, «der Staat darf sich nicht teioes Eigen-

tnmareehtea entlnfiem, den Staatabärgern nicbt dea Ansprucb aaf eine Ar eia

Tort^afle Verwaltnng der Pfliebtsiemplare nehmen.* Dafl bd dieeon Tergebea

die Fortsetzangsreiben im Zeitangsbestande der Hofbibliothek (ee gibt tbrigmi

doch auch Fortsetzungswerke, die keine Zeitangen sind) zerrissen wQrden. findet

B. allerdings bedauerlich, „aber Gefühlsregtingen müssen unterdrückt verdea,

wenn es sieb um Beseitigung unhaltbar gewordener Zustände handelt."

Man traut seinen Augen nicht, wenn man liest, daß ein Bibliothekar ron

der Bedeutung Hittmair*a ee ala blo0e Oefllhliregang beaeiehaea kaaa, waaa

gegen die daaerade Yeratftmmelang dee Hanptbestandee der eraten and grOtIca

BibUotbek Oaterreieba £inapracbe erhoben wird, die diesen durch ein Jakr*

hundert in klagloser Weise verwaltet nnd der Öffentlichkeit zugänglich gemacbt

hat. Zu dem würde aber auch für die geplante Zentralbibliothek gar kein Vorteil

erwachsen; da man nämlich der Hofbibliothek ihre alten Bestände ?on Pflicht-

eiemplaren unmöglich nehmen kann, wurden beide Biblioibekeu nur über Torsi

Ton Zeitschriften und Portsetaangawerkea Terfügen.

Nan kemmt aber daa Merkwirdigate. Am Seblaaae aelaea Artikela bebnaptil

HIttmair, daft mit dw Bntaiebang der Pilcbtezemplare auch der Hofbibli«tb«k

kein kleiner Dienst geleistet werde, und stützt sich dabei auf einen Ausspruch

eines Beamten dieses Institutes selbst, der die Aufbewahrung der Pflicht-

exemplare als ein Opfer bezeichne. Ich habe nämlich in meiner oben zitiert^-L

Besprechung des S c h m i d t'schen Autsatzes (Mitt Jhrg. VI, Ö. 41) folgendes

bemerkt: «Bei den geringen in österreicb für bibUetbekariaebe Zwaeke ver-

baadeaea Hittela wäre es eataebieden eine naiOtige KrlfteseiapUttanag, aebea

eiaar icboa bestebeadea Zeatialbibliotbek eiae tweite kftnatlieh aa aebaAm. Ii
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ist vielmehr anzustreben, daß die Hofbibliothok in die La>^f? versetzt werde,

ihrer .Aaf^abe in noch ausgedehnterem Maße gerecht zu werden, aU es gegen-

irirtig die mr Yerfagong italMBden bMeheideiiMi Mittel geetattm. Y«rrf«btat

tie ja doch dweh di« Ttrwaliuig d«r ihr u« gaos öiterraich tnkoniineDden

PfliditeKemplare^ dl« ihr Budget itirk belaetet ond an die Arbeitskraft ihrer

Beamten grofie Anforderangen stellt, eine emineat ataatliche Aufgabe gleichsam

im fibertragenen Wirkungekreisf», ohne daß seitens dea Staates der Bibliothek

dafür irgend ein direktes Äquivalent geboten würde."

Meine Absicht war es damals also keineswegs zu befürworten, daß die Hof-

bibliothek auf die Pflichtezeroplare verzichten und auf diese Art ihre Faoktion

als BeicheUbliothek aafgeben ioUe. Ich wärde aoch niemalt einer dtfirligen

gerades« heroatratiadien Ventflnmeloog ibrer Beatiode daa Wort reden» ee

ehwebte mir Ttelmehr der tiedanke Tor* daB ihr die Hofbibliothek eine Art

ataatlicher Zuschuß su ihrer Dotation anzustreben w&re, fthnlieb den Subven-

tionen, wie sie zam Beispiel Privathahnen für ihre im öffentlichen Interesse

geleisteten Dienste erhalten. In meinem Referate vom 7. Novemher 1907 über

die Pflichtciemplare im neuen Strafgesets» bin ich auf diesem Punkt nochmals

xarfickgekommen.

leb bin am Sehlnese »einer notgedrnngenen Abwehr nnd möehte nur

noch die Frage anfiverfen, wae eigentlich dnreh die H i 1 1 m a i r*aehen Ans-

fllhruogen hfttte erreicht werden sollen. Eine Keiehstentralbibliothek im

Handumdrehen zu schaffen, ist unmöglich, wohl aber kann etwas anderes erfolgen,

was der ausgezeichnete Bibliotliekür niit seinein vom rein sachlichen Gesichta-

pniikte aus geschriebenen .Artikel gewiß niciit bezwecken wollte: eine Geßhrdnng

der ganzen Institution der ReichspÜichtexemplare überhaupt. Wenn, wie man

aQi den Hittmair*aehen Ansfllbrnngen achlieSen kdnnte, die Hofbibliothek

eineridta als Zentralatelle fOr die Pflichtexemplare nicht taugt, andereraeite aber

noch niehte an ihre Stelle getreten ist. was sie in ibrer bisherigen Funktion

ersetzen konnte, so müssen sich die gesetzgebenden Faktoren die Frage vorlegen,

ob im nenen Preßgesetz Oberhaupt die Zentralstelle als solche aufrecht zu

erhalten wäre. Daß aber die Beseitigung dieser einzigen Sammelstelle des vater-

ländischen Schrifttums nicht im Interesse des österreichischen Bibliothekswesens

liegen kann, irird wohl nimaandem iwetlrihall atin. 0. D o n b I i e r.

VEREINS-NACHRICHTEN.
Am 16. Juni d. J. fand die diesjährige Hauptversammlung unter

Yoraiti des Hofrates Karabacek statt, und zwar in den B&amen der

Hofbibliothek, da die Uniferaittt infolge der Wabrmnad-Konflikte geachloiten

war. Den Beebenachafkaberichten dea Sehriftfflhr«rs Dr. D o n b 1 i e r nnd dea

Kaeaiers Re^iernngsrates Himmelbaur wurde Entlastung erteilt. Dem
Antrage Dr Frankfurters auf Revisi-n der Statuten trat im Namen des

Ansschusses I>r. v. Strasti 1 entgegen. Dr. Frankfurter hatte als Vorsitzender

eines fönfgliederigen Statutenrevisionskoiuitees ausführliche Vorschlüge erstattet,

die im wesentlichen folgende Neuerungen enthielten : Monatliche obligatorische

Yeiaammlnngen an beatimmten Tagen, Behebnng der Teilnahmaloaigkeit dea

Yereinea an bibliographiachen nnd bibliothekarischen Fragen dnrcb Binffthrnng
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regelmäßiger DiskussioDs- und Vortragsabende, Äuderung der < JeschiftstirdDiaig

c. 8. w. Der Ausschuß begründete seine ablehnende Haltung diesan VtncUlfei

gegeBflber vor aUem damit, dafi eine Reriaion der Statuten, «od wir« ri« aod m

ladikal, das tiefer wimelDde indilTeteiiteyerlialten der YereiBenitgUeder giwilmM
beheben ward«, ein SUndpankt, den das Plennm troti der Beplik des Antr&gitdtcn

teiIte.Einenwe«entlich weitergehenden Antrag stellte Kegierungsrat D o nabaom .Pfr

Antragsteller wies auf die Tatsaclie hin, daß allein der österreichische Bibl;otli«b-

verein anPlenar?er8animlnnt,'eti. Diskussionen and Vortragsabenden ff <tlialte. Diip-
j

sanite Ausland kenne nur Vtreimguiigen mit einem geacb&fttifübreniien AuMihMi ,

und filier einmaligeo JabreawaoderTeraammlang. Daher stelle ex den Aatnc« &
Tttigkeit des Vereines kenform allen übrigen bibliothekariscbcn Terttsifuici

in Teretnfaclien. Ungeaehtet der ablehnenden Haitang, din der erste Oboui*

Stelhertreter Hofrat Haas einnahm« fand der Antrag Donabaum die Msjoritit

Zugleich wurde der Ausschuß ermächtigt, im Herbste iie forbereitenden Schriiu

in diesem Sinne zu unternehrjien. Vor den Wahlen richtete Dr. Schubert eian

Appell an die V^ersammlmig, den Praktikanten der Bibliotheken durch Wahl iü'

Vertretung im Aussciiusse zu ermöglichen, ein Vorschlag, der leider keine geDÖg«^«

Ünteratntmng fand. An Stelle das nasgeschiedenen Profemnis 6«7« eirft

Dr. T. 8te roeek, an Stelle Dr. Eichlers, der erkürte, wegen dringender AftnMi

dem AoMchosse nicht mehr nngehfeen sn kftnnen, Bibliothekar Grolig, u

Stelle Dr. ?. Krcseniowskis Dr. Kotnla gewählt. Daß die WanderTersammUs;

in Prag wegen ungenügt-nder Teilnahme abgesagt werden mußte, wurde o^'

Bedauern zur K'-i ntnis ireiioninuMi. K\ne Reihe von Antragen Dr. Schnlert«.

die sich mit ätaudeb- und V orrückungslrugen der liibltotheksbeamten bescbäitiKUfi,

wnrde mit Zastimmung des Antragstellers aof den Herbsit Torschobea. fr

fernerer Antrag Dr. S c h n b e r t s, gegen einige ÄoAerangen, die der Abgeordtitt

Frins Alois Liechtenstein im Österreichischen Beichsrate gegen den 8Uii4

Bibliothekare getan hatte, zu protestieren, führte twar stt einer Debatte. ioA

Termied es der Vorsitzende, eine Abstimmnng BD proToiieren. Zum Sthlj?^

dankte der Vorsitzende dem nn«; dem Ausschüsse scheidenden Dr. EichKr, 1«

als einziges auüeriialb Wiens wohnendes tätiges .Vusschußmitglied. dorch Mi^

warmes Interesse und seine unermüdliche Tätigkeit sich den Dank des Vereioa

in hohem Grade terdient habe. Der faersliche einmütige Beifall, den die Weitete

Vorsitsenden fanden, konnte Dr. Bichler Ton der Sympathie Abeneagea, 4ie

«

sich im Vereine erworben hatte.

PERSONAL NACHRICHTEN.
An der Hof-Kibliothek wnrd«'n <lein Direktor Hotrat Professor Dr. Jo«ffl-*-^

Karabacek das Ritterkreuz des Leopolds-Ordens, dem Vizedirektor Uegierongui)

Kari Gottmann der Orden der Eisernen Krone dritter Klasse, dea Kältete

erster Klasse Ferdinand H e n c f k nnd Dr. Heinrich v. Lenk tn Bnrgbcin ^
Gansheim Titel und Charakter von Regiernngsräten Terliehen. — Dem Kut*

zweiter Klasse der Hof-bibliotbek Dr. Frans SchOchtner und dem Kq»^*^-

der Fideikommiß- Biblidthek Juhann Jurec7ek wurde das Uitterkreni de« Fr»B«

Josef-Ordens verliehen. — Dem Kustos der L'nivt-rsitäts-Bihliotliek in Wien Priri»-

duzenten Dr. Rudolf Wölkau wurde der Titel eines aoßerordentUcheu Frufes**!'

rerlieihen. — An derielbeD Bibliothek wurden der Asunraensb Dr.

I
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Drefiler zum Skriptor. der Germanist Dr. AlfMS M a I u 8 c h k a and dar

Phyiiker Dr. Karl Siegl zu Praktikanten ernannt. — Der Kostos und Leiter

der Bibliothek der Technischen Hochschale in Graz Dr. Kmil Ertl warde zum

Honorardozenten fiir Geschichte der Baukunst an der Technischen Hochschule

ernannt. — Dem Kustos and Leiter der Stadieabibliothek in Salzburg Kicbard

Bitlir Str •! 6 - Binnuigeii wwden Tittl «nd dunktor «inei B«gi«nuignatot

erlitlMii. Der Anannearii an der UBiTeititIta-Bibliothek in Prag Johann

Emier wnrde ton korrespondierenden HitgUed d«r Zentralkomroission für

Erhaltung ron Kunst- und historischen Denkmalen ernannl — An der UniTersit&ts-

Bibliothek in Cternowitz wurde der Bezirkskommissir bei der Landesregierung

in der Bukowina Ernst Leu Wiukler v. Seefels zum Auianueusis ernannt; der

Amanuensis derselben Bibliothek Dr. Engen T a r a n g u 1 ist aus dem Bibliotheks-

dienat geschieden. — An der StadieabibUttiiek in Klagenfort iit dar Oatmaniit

Dr. Bogen Freiherr v. M tt II e r all Praktikant eingetreten.

(Todesfälle.) Am 18. Mai d. J. starb in MOdling der pensionierte Kustos

der Wiener UniversitAts-Bibliothek Dr. Johann Fuchshofer im 77. Lebens-

jahre. Am 26. Augoat 1831 in Eibiswald in Steiermark geboren, trat er nach

ollendeten naturwiseensehamichen Stadien 1851 In die ÜBiv«ititlta>Bibliofhek

in men ein, «<» er am 7. Min 1875 tarn Skriptor nnd am 81. April 1888 um
Knikoi beordert wnrde. Ein «armer Nntarfrennd, dnrefaatreifta er nnermidlich

die Österreichischen Alpen, mit besonderer Li^be .las Fuscher Tal, das er in einer

vortr "ffüchen Monographie eingebend j^childirte. Durch lange Jahre Referent für

x^'aturwissens-chaften an der Bibliothek wies er beharrlich ehrenvolle Anträge,

sam Lehrfach überzutreten, zurück. Am II. Jänner 1901 trat er in den Uuhestand.

Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er in Mödling. Doch blieb der rüstige

nnd temperiMentvoUe Qreia aneh der jfingsten Generation der Bibliotbdrare ans

hlnflgen Beeneben an der Stfttte eeiner frfiheran WIrkeandceit bekannt. — Am
80. August d. J. erlag der Skriptor an der Studienbibliothek in Klagenfurt Dr.

Gustav Zoepfl einem langwierigen tflckiscben Leiden. Am 10. Jännt^r 1862 in

in Wien geboren, besuchte er das Maximilians-Gymnasiuin. studierte an der

Wiener Universität deutsche und klassische Pliilologife, prümovierle 1ÖÖ6 mit

einer Studie über Jobann Elia» Schlegel, war einige Jahre als Eriieber tätig and

trat am 8.Min 1880 ab Yelontir in die Unirerrititi-Bibliofhek in Wien ein, an

4er er am 8. Hat 1881 mm Praktikanten nnd am 84. Desember 1894 mm
Amanuensis ernannt warde. Am 80. April 1006 wurde er als Skriptor an die

Studienbibliothek in Klagenfurt versetzt, wo er seitdem dauernd wohnte. Seilte

sich auch zuweilen di-' sprudelnde Lebhaftigkeit seines Naturells auf Kosten seiner

bibliothekarisciien Akribie diircli, so g't^wannen ihm doch seine groß»^ TiiobenswOrdig.

keit und sein überaus gefälliges Entgegenkommen in beiden Bibliotheken die

Sueigang eeiner KoUefen nnd die Anerkennung dee Pnbliknma. 1888 erOtetUehte
•r eine Sebrift Aber Neidhardt Henentbal nnd 1907 gab er einen Fflhnr durch

Kftrnten herans, dessen Gediegenheit von allen Seiten anerkannt wird. AnAerdem

YerOffNUtliebte Zoepfl als eifriger Kunetfreond zahlreiche Moaik- nnd Theater-

rezensionen in deutschnationalen Blättern und gehörte durch zwei Jahre dem
Klagen furter Gemeinderate an. Wenige Wochen vor seinem Tude wurde er mit

dem Titel und Charakter eines Kustos ausgezeichnet. Ein warmes und duuerndes

Andenken iat ihm eicher. — Der Österreichische Verein ffir Bibliothekswesen
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hat einen besonders schmerzlicheD VerluBt zu beklagen, indem sein langj&bngtt

zweiter Obmaunstellvertreter, derVorstand der Bibliothek der Akademie der bilde&dtt

KfiiMtobWi«B,8iiiM»DLaBehiti«r, Amll. 8eptomber«UMni Hemablag« «ilafMiirtk

Efm «isfUirlidie Wflrdigang dieMt mn den Yereia lo hodivtHUratM HnMi
•oll in der niebsten Nnmmer dieser Zeitschrift erwbfliDm. — In d«m am ML 8cf-

tamberin ErakAtt Terschiedenen HofratDr. Karl Ritterv. Kstreiclipr-Koibierski

Terliert nicht oor die Jagelloniscbe Universitäts- Bibliothek ihren langjähri^ren ehe-

maligen Leiter sondern auch die pulnische Bibliographie ihren Tornehin-t«D

Vertreter. Uber das Wirken dieses Gelehrten soll noch D»cbdräcklich in diei«&

Buttern gesprochen werden.

VERMISCHTE NACHRICHTEN.
Vm dem Uitw der StndiraUbliotbek in Klnftenfut «ibieU die Bedekliin

folgende Zneebrift, die in der Tot einen oft gerflgten Übeiolniid bertbrt oni

nittelbor auch die AufTordernng lor ScIiofFaDg einer ubertno nlltslidiea V«--

nittlttogsstelle für Ergftntongen defekter Zeitschriftenserien enthält:

Gibt es im Bereiche des deutschen Buchhandels and BibliothekfiW^seDi

eine Stelle (Antiquariat ?), welche o i ii z e 1 n e Hefte wissenschaftlicher Zeitschnftca

sammelt und an loteresseuten xur Ergänzung verkauft?

Mir feUt i. B. dn Heft dnee Jahrganges der wertroUen Qrflah«t*ete

Zeiteebrift oder twei Knnmern dee Dinglei^eeben Poljteehniaeben Jmmnlo (IM^
Im eriteo Falle könnte ich nur den gnnten Band komplett Toni Yerlofe bi>

kommen; das will nnd kann ich nicht ausgeben, ich braache wie gesagt noreii

Heft. Im zweiten Falle sind die Nurlimern beim Verlet^er Tergriffen. Soll ich m^iDes

Besitz einfach wegwerfen oder ein Dezennium oder mehr die Sachen uätoU-

stAndig liegen lassen ? Bei der Fülle unserer wissenschaftlichen Zeitscbriftm

würde rieb so eine SimmelsteUe fQr Einsei onmmern ganx gut bewähren, Bt^e-

tbeken konnten ihre Denbletten tum Motten anderer anbringen, eo kMi
mancbes Goto vor dem Fapierlnrbe oder der HaknUerang bownbrt bleiben. U
bin für eine diesboifiglieho Mitteilnng aebr dankbar.

Klagenfork
^ Dr. Norbert Ortner.

Von der BibUotbek des Torttorbenen Wiener Bibliographen A. L. Jellioek

hat die Wiener Bnebbandlnng Qilbofer A Baaaehbnrg aoeben den erat«« gr*iiMg

(Folklore) heranegegeben.

Die Ernennang eines Beamten der Landesverwaltang tarn Ani&aaensis aa

der üaiTeraitAta-Bibliotbek in Oternowfts knaa im diesm

Blittem nicht nnwiderapreehen bleiben; selbst dann nleht, wenn dnrek die gleick-

teitige Transferiernng eines Beamten derselben Bibliothek an die Landeebehlite

die Bibliothekare quantitatif ke ine Einbuße erleiden. Denn anch in diesMi

Falle kann die totale Verkennung des bibliothekarischen Berufes, dessen An«-

füllung unter normalen ümstfinderi einen langjährigen niflhevollen Probedienst

Toraussetit, in den Kreisen der Bibliotbeksbeamten nur unangenehm berfihreiu

Wae bei einem ibnlicben Anlasen an dieser Stelle Tor knraem gesagt warde, mal

nenerdinga nnf das nachdrttekliebste wiederholt werden: dafi im laterense das

bibliothekariochen Nachwaehssa die yorbereitnngsjahre inm Bibliotheknbeamfem

in BibUotbeken nnd nieht in andern Ämtern erbracht werden sollen.
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XII. Jahrgang. NoTenber-DeiMber 1908. Nr. 4.

Die 08terreiclii8clieii Klosterbibliotheken in den Jahren

1848—1908.

Eine Küclifrci irfhört mit /.nm eisernen Bostaiidc oiiits Klosters:

-dies setzt schon St. JJenetlikts Kc^-ol voraus: In dieljus qnadra-
ir s i III a t' n r r i p i a n t t» m n o s s i n ir ii 1 <> s c o <1 i c e s de 1» i b 1 i o-

IlM'i a. I K'iiji. is.) ireistliclifn Otli7.i«-n und die voriresrliri<'l>»MO'

•rltaulich«- Lt küin' iM'iiötig-tcn der Bü*1i»m-. Da t'>-ru>'V mit dt-ii i<l"stt'rlichfii

Jsi<'<lerlassuiigen Schulen verbundon waren, in dt-non nach verschiedener

liichtunsr hin gelehrt wurde. sich auch ein }j:evvisser JJedarf an

wissenschaftlichen Ilill'sniitteln 'in. So »ntstanden die Bibliotliekt'n ans

<lon Bedürfnissen des Klnst«>rs In raus uud zu dem n&chsten Zwecke, von

dessen Insassen benüt/t zu Merdt-n.

Eben darin unterscheiden sich die klösterlichen Rüchersammlungeik

4i>is heute noch von den anderen. Sie unterliegen weder d<m bildiopiiilen

Sammeleifer eines einzelnen, noch sind sie in ihren nächsten Zielen znr

Verfägnng weiterer Kn isf bestimmt. Ihre Ausgestaltung wird .•^ith auch

gegenwftrtig nach den Richtlinien V(dlziehen, welche der Bedarf des

Klosters orschreibt, falls es nicht trotz der schweren Opfer, die die leb-

Jiafte Produktion des Bnchermarlctes auferlegt, möglich ist, über die

.nAchston Notwendigkeiten hinauszugehen und an einzelne Serien des

Bestandes ergftnzend anzuknöpfen. Und selbst fnr die Art der Erwerbung

.gelten noch immer die alten Gewohnheiten. Wenn sich auch nioht oft

derartige Spender finden, da0 ihre Geschenke den Raum der Bibliothek

.sprengen, wie es beispielsweise mit der großen Falkenhayn^schen Donation

im Stifte Herzogenburg der Fall ist, hat doch auch sonst noch manches

achtoe Buch aus freundlichen Geberhänden in neuerer und neuester Zeit

in den klösterlichen Bftchersamminngen seinen Platz gesucht. Auch die

4nittelalterliche Gewohnheit, wonach die Klosterleute im Leben oder nach

dem Tode den Bibliotheken ihres Hauses Bflchergeschenke widmeten, findet

in dem gegenwärtigen Gehrauche ihre Fortsetzung, die hinterlassenen
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Bücher der Äbte und Kapitularen d«>r filosterbiidiothek einzuverkibeo. Jo

manehen Hftnsem ist dies die ergiebigste Ait der Bächenrermehmog.

Das AnwMbsen der Bestftnde in don einzeliien Bibliotheken iin Ter-

laufe der letzten Dezennien ist ganz orstannlicb, wenn ea auch nicht mit

demjenigen der grofien Öffentlichen Bibliotheken Schritt halten kaim. Et

ist dies bei dem kleineren Kreise der Partizipanten auch nicht zn erwartn.

Immerhin findet sich in manchen Fällen ein Zuwachs von SO—40% in

den letzten 60 Jahren. Herzogenbnrg bat seine Bibliothek Teidoppelt»

Mori—Gries verdreifacht, Benn Terrierfacht Die Bücherei des Benediktiaer*

klosters Emans in Prag wncbs in den Jahren 1880—1900 ans nnbedea-

tenden AnAngen anf 41.000 Bfinde, die Bibliothek der PP. Jesoiten ia

Kalksbnrg seit ihrer Gründung 1857 anf 15.000 bis 16.000 Bftnde. TieUach

wurden die Bftnme zn eng und es mnfite an Zimmern zn HUfe genoouiMii

werden» was in der NiUie lag. Einen gSnzlichen Nenban fahrte das Stift

Tepl anf.

H;iiid in Hand iiiit 'l"r änü''r«Mi Eiilwii kluiiir iriiiir •Ii" iini«Tf Au>-

ir. <t;iltniicr. ^Vir fiiuK-n in .Irin ir-iiaiint«!! Z-itrauni-' >aintlir)|.. Bibli-^th^ki-n

ciainit bos' liäftigt. die Biioher ii< u zu ordnen oder vvenigsU'ns neu in

b' <<'hreibi'n. Damit dieses nach den heutitfen Grundsätze n und von ge«chu!i' a

Bibliothekaren geschehe, schickten manche Stifte, wie Admont, Gütt^reie,

Zwettl, Kremsmünstor, Tepl u. s. w., ihre Leute nadi Wien, um si»*

hier theoretisch bilden und praktisch in den Biblioth^ksdienst finltben zu

1 i<sen. Denn die Aufgabe des klösterlichen Bibliothekars hat sich gpeen

früher erweitert. Sie Tugt j. t/.t nicht mehr allein darin, der stille Ifüt^-r

«1er Bücher r.u sein nn l si' für den Haasgebrauch bereitznhaltNi. Das

kr&ftig paisierende literarische Leben der Gegenwart rerlangt gebietNid die

Er<(ffimng der Schätze für die Außenwelt. Selbstrerstindlick werden nieBuU

die Klosterbibliotheken in derselben Weise zum Aualeilidieiist wie die

öffentlichen Samminngen herbeigezogen werden kennen, besonders in jenes

Häusern, wo die Statuten ein weiteres Entlehnen prinzipiell ausscUieBcn.

Indessen wird es stets Pflicht der klftsterlichen BibUothekea sein, den

gelehrten Kreisen nach Möglichkeit entgegenzakommen. Namenttich

irilt dies in Hinsicht auf die kostbaren uralten Bestiade. die keineswegs

gering sind. Neben 27t Millionen anderer Bücher ruhen in den Mr-
reichischen Klosterbibliotheken ungeffthr 25.000 Handsckrififla vad die

deiche Zahl von Wiegendrucken.

In der Tat hat eine grol3e Anzahl von Stiftcni dieser Stile

besondere Aufmerksamkeit gewidmet Bald nachdem Wattenbach 1854 auf

den handschriftlichen Reiolituni d- r kl'"<teHiohen Büchereien hinsrewi«scn haste,

jmbliiifrte der unNt-rgeßlicli*; Bibli 'lüekar von St. Fioriau, Albia CieriT,
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die Beschnubang der Handschriften seiner Bibliothek nnd wies damit die

Richtung. Daran reihte sich 1875 die Pnblikation des Benner Handschriften.

Irataloges ans der Hand des gegenwärtigen ehrwürdigen Nestors der

r»8terreiehiscben Slosterbibliothekare P. Anton Weiß, der seit 1856 in rast-

losem Bemühen seiner Bficherei vorsteht. 1877 folgte Kremsmünstcr,

1889 Molk, 1891 die österreichischen Zisterzienserstifte, 1899 das Stift

Schottfii. Iiikanabelkataloge wurden 1899—1902 von Melk, 1901 von Vorjiu,

1904 vom Stift Schotten, r.'07 v..n feclilierbach, 1908 von Herzog-enbnrtr

publiziert. Unter solchen rmstnnden ineiirten sich die Besuch*' ans dem

In- und Anslaiidt' unil v»'ri,'röß>M-te si.'li der Verkehr der <\stt'ii('i(hischen

Klosterbibliutliektn s«> sehr, d^O mau von einer zieiiilicli ausgiebigen

K«*nütznng sprechen Is.iim. die Ach in -/.ahlieirlien Pii))Iikationen ausweist.

Die Schätze der öäterreichisciieu Kloäterbibliothekeu liegen nicht mehr tot.

Damit seien einige allgemeine Gesichtspankte angedeutet, nach

welchen sich die Entwicklung der Stiftsbfichereien Österreichs vollzog.

Die nachfolgende Darstellnng soll das Gesagte an einsehen hervorragenden

Samminngen nachweisen. Als zeitliche Grenze wnrden die Jahre 1848 und

1908 ins Ange gefaSi Damit bekunden diese Zeilen ihre Bestimmung,

als ein bescheidenes Hemento an das anflergewöhnliche Ereignis zu gelten,

das gegenwärtig ganz Osterreich in freudiger Bewegung hält, das sechzig-

jährige Regiernngsjubilftom seines Kaisers.

An dem Zu^tiiiidek- iiim» ii die>fr Arbeit hat sich eine große Anzahl

nsterreichisi Ii» r Stilisbibliotliekare beteiligt. Sie waren so gütig, den

belästigenden Aiifrag-n des Koinpilators Gehör zu geben und sie in

aneigeimützigster Weise zu beantworten. Der Letztere ist sich dessen

bewnfit, wie tief er in der Schuld der liebenswürdigen Herren steht ; er

vermag nichts anderes, als sie zu bitten, seinen Dank anzunehmen. Zugleich

nOgen sie vergeben, daß er ihre Mitteilungen nicht in der Gestalt auf-

l^enommen hat, in der sie ihm zukamen. Im Interesse der Einheitlichkeit

bat er sie redigiert, wohl wissend, daB er damit weit hinter der Torlage

zurückgeblieben ist.

Sidbstverständlich konnte nicht aller Sammlungen irt'dacht w^-rdru.

naiii' Hilich jener nicht, die nur als Hausbibliothek gelten wollen. ') Trotzdem

•liirfte man aus den loltr»>ndeii Beispielen zu einer Vorstellung kommen,

wie es in den klösterlichen Büchereien in den letzten 00 Jahren zu-

gegangen ist.

>) Für die fehlenden Bibliotheken wir l auf das AdreAbach der dster-

reiebitehen Bibliotheken von Bobatta and Holtmann verwieaeo.

1»
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Braunau.')

Gegenwärtiger P.*>8tanfl : 30.000 Bie. Die Bibliothek besteht ans der

genannten EonTentsbibliotiiek, in der die alten Drucke untergebracht ciod or>4

der ftbilichei> mit den NeuerWerbungen (j&brl. Anschaffungen um ca. 200(* Ki

18S0-54 legte Bibliothekar P. Hierenjiniia Boiiika Aber Anftrag im XtAm

Kepon. Rottet des jetsig«i Katalog der KoiiTentabibliothek «o. Die BMer
wurden in 88 Abteilattgen nach Materien geordnet aafjgeotollt. Die 8btfirlif

Bibliothek, in der namentlich auf Vervollständigung der Literatur über Heimat«-

kunde gesehen wird, wurde 1860—1^67. katalogisiert. Sie winde 1869 in d#a

jetzigen Räumen der Abtei in 7 großen Zimraerii uiitfrgebra' ht. Unter d«nt

jetzigen Bibliothekar, (ijnmasialdirektor \'inzenz Maiwald, wurde mit der Anlegoo^

eines alpbabetitcheo Zettelkatalogs begonnen und erhielten die Bächer ein £i-

libria. ; aueh worde ein Inlinnabelkatalog verfeßt.

Fiecht.=)

Gegenwärtiger Bestand : 38.000 Bde. Da bei der Aufhebung des Klostfr^

1807 die ursprünglichen Bestünde, von deron Reichtum ein nocli Torhanden-^r

Manuskripten- und Inkunabelkatalog erzählen, vers(hlep]it wurden, meßte s'fh

die Bibliothek im Laufe des 19. Jahrb. neu aufbauen. Ks ging dies inioige der

sehreeklicben Geldnot, mit der daa Stift in kimpfen hatte, bia in die Achtziger-

jalire reeht langian. Seitdem ist ein nerklidier Zttwacha so TorseieiiBea. War

Torher die Bficherei in zwei einfachen Sälen ontergebraeht, maSte Tor korscsi

bereits ein fünfter bezogei/ werden. Eine weitrolle Bereieheroag atelleo die

„Tirolensia" dar, deren Grundstock die umfassende Biron Voeelsaiig'>ek^

Sammlung bildet. Sonst wird namentlich das theologische Geliet gepdegt.

Vorhanden sind ein alphabetischer Zettelkatalog sowie ein Uaudschtiften- aa«l

lokonabelforadefaBii.

Qüttwelg.«)

Gegenwirtigar Bestand : 70.000 Bde. Zuwachs : 10.000 Bde. Bs ist die cigaot*

liebe Stiftsbibliothek Ton der sogenannten kleinen und der Prälatenbibliotbek la

nnterscheideu. lietztere ist aus den Ankaufen der Äbte aus ihrer PriTatsohatnl!?

auf 2000 Bde. gehtiegeii. Da fcich seit 1846 eine Reihe Ton Stiftskapitnlaren

wissenschaftlichen Arbeiten zuwandte, wurde auf die Komplettierung der

Bestände in einzelnen Wissenschaften beoonderea Angenmerk gerichtet, ae m
Theologie, Geaehichte, Archäologie, Philologie ond NatnrwieaenachollM. Nor in

den Jaliren 1870^1890 Hbte die mgtnstige floamiello Lage dee Stlflio iBaofn

•inen Einfluß, als nur die notwendigsten Werke in bescheidenem Maße angekauft

wet len kniuiteti. P. Vinrenz WnrI, der bis 1849 die Verwaltung der Bibliothek

iune hatte, terfalite einen nnrli heute äußerst wertvollen und brauoiibaren Manu-

skripten- und Inkunabelkatalog. Ihm folgte der durch seine Kenntnis der Wiegen-

drucke weit Ober Österreichs Grenzen hinaus bekannte P. Gottfried Reichhart ^

.

der Ton 1849—1867 und dann wieder, nachdem der Bibliothekar P« Btdolf

3 Nach den Mitteilangen des Gymnaiialdirektora und Bibliofhekais

Viotenz Maiwald.

« Mitgeteilt vom Bibliothekar P. Piimio ßiUer.

*) Vun einem Mitglieil des Hauses.

^) Beiträge zur Inkunabelkunde, XIV. Beiheft zum Zentralbl. f. Bibl. 1395.
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Gusenbauer zum Abt gewählt wordiii war. 1874— 1880 die Stelle versah. Nacli

Abgang des P. Karlmann von Schilling im Jahre 1907 übernahm der hochw. Abt

Adalbert Dungl selbst die Leitung, dem bis 1908 F. Placidui P&olj und nach

diMem Tom Aogntt 1906 P. Yinim OrtnuiTr alt Amuraciisit lur Saite tnt» Da
P. Seiehhtrt uiMmtt ein« toilweUe XJmttettang d«T Werke Torgenemineii hatte,

ohne eie Tollenden za kGBDtB und dadurch der alte Bibliothekskatalog größten-

teils unbrauchbar wurde, so erhielt 19(^ P. Gebhard Ortinayr den Auftrag zur

Abfassung eines Zettelkatalogs, den er auch erfolgreich ausführte. Der reiche

handschriftliche Schatz des Stiftes erfuhr starke Benützung^ durch G&ste. Als

Ilesultate liegen vur die Aufputze von Scbmitx «Patristiicheä und Tironisches",

«Ober lat Teehygraphie", »ConmeDterii netanim Tirenieemin 1898*» Moiiks

«GOitveiger Nepoikodex*, BOnieh «Italefragmente dee ROmer> and QalaAerbriefei

aae der Abtei Gottweig*. Vgl. ferner Nenwirtb. .Datierte BilderhtndaehiiAen

Osterr. Elosterbibliotheken", Schreiber, „Manuel de Tametenr de In gravare emr

boia et eur metel an XV. eiede (Berlin 1891—98)."

Heiiigeatcrevz.«)

6efenwArUger Beetand : 40.000 Bde. Zawaohe : 20.000 Bde. Um dieee

nnteitnbringen, wurden nnter Bibliothekar Albert Hnber (1874—1880) nnd

nenerdingi 1907 und 1908 nene Binme adaptiert Ein Materienkataleg let in

der Arbeit Dr. Benedikt Gsell, Bibliothekar in den Jahren 1854-1860^}, pob-

lizieite in den Xen. Bern. II 1 das llandschriftenverzeiohnis und ebendaselbst

III III f. den ältesten iJibliothekskatalog des Stiftes aus dem XI. Jahrb.,

t iabriel Meier einen Katalog ms 1374 (Archiv f. Osterr. Gesch. X C [1901] 401 ff).

Dcf Druck eines dritten Kataloges ca. 1400 ist für die Stnd. n. Hitt. aus dem
Ben.- n. Oiet-Orden in Yerbereitang. Über die Codd. 11—14 (Magnum Legen-

darlnm Anetriaeam) verbreiten eich antfllhrlich die BoUaadiaten (X?II [1898] p.

24 sqq.). Über Cod. 300 handelt SebOnbach In den Sltiongeber. d. phlL-hiet. Hl. der

k. Akad. d. Wiscenscli. Bd. 150.

Henogenburg.")

Gegenwftrtiger Bestand: 60.000 Bde. Zuwachs im Jahre 1904: 30.000 Bde.

Die eiete anaehnliebe Yermehrang der Beetinde erfolgte 1868 doreh die Sin-

Terleibnng der Bibliothek dee verstorbenen Chorherm Wilhelm Bidlekj, Pfarr-

Terwesers in Däinstein a. d. Donau. Sie mußte In neoadaptietten B&umlich>

keiten untergebracht werden, wo sie eich als sogenannte kleine Bibliothek

erhielt. 1904 wurde die Zahl der Hände auf das Doppelte durch die testa-

ni- ntarische Schenkung der Graf Falkenhayn'schen Bibliothek von Walpersdorf

eihOht, welche die Bücher vun den Zeiten der JOrger her, die Bibliothek dea

Grafen CMloredo nnd die von Graf Frani Falhenhejn Terelnlgtea BibliothekeB der

Herreehaft Dioet nnd Ottenechlag samt den sahlreicben Neaerwerbnngeo, im
ganzen 80.000 Binde umfaßte. Zagletch werden die vom ehemaligen Bchloßkaplan

Soitbaeher 1876—1882 Terfaßten Kataloge, ein alphabetiecfaer nnd ein Faehkatalog

•) Kingesandt ton Bibliothekar Prof. Dr. Florian Watzl.

^) Über die Arbeiten Gsells s. Xen. Bern. III 101 f und Watil, DieZitter-

eienter von Heiligeukieuz p. 235 f. u. 241 ff.

*) Vom Bibliothekar Hartmann PiOglbofer.
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in Zettda lant eiMa Stondoitweyiter fibemoanen. Di« Ncoenreitaf «irie

mit den üUtk BMtladen nach Disiiplioen xasammengeworfai and eine Nei*

katalopisiernng der g^esamten Bibliothek in \ngriff genommen, di? -ik Ver-

fertigung einef« aipiiabetisciien und eines Kaciikatalogeä, beide in Zettelforoi,

samt einem Baodkatalog zum Ziele hat und im Laufe der nächsten Jahre ihrer

VollendoDg entgegeogehen wird. Bis 1900 war man anf die selbatferati&ülicä

TiellMh ngiMtUn tlim Kttologo dM BibHoth«kftn Theodor d« Patntbu {18S8

bl« 1868) aDgeirioteii, dor Ar jedes AnBorinm oIdmi oigeDOB Kttaloff ii alphi»

betischor Ordnung angelegt hatte. Die allerletzte Zeit brachte eis Ton Professor

Heininger verfaßtes InknnabelTertaiehow. (Mitt des östetr. Vor. t fiibUotbcb*

WMen. III [1908J, S. lOdff )

Hohenfurt.»)

Gegenwärtiger Bestand: 70.000 Bde. Zuwachs: 80.000 Bde. Der Hanpt-

katalog iu 6 Foliobänden wurde 1866 von Bibliothekar Benedikt HuliUaer

angelegt ; da er bei dem gewaltigen Zuwachs niebt mehr reicht, wird m dk

AoeltthroDg eince nenen geschritten. Bei jedem der 90 Scbrinfce boflodet äck

ein Zettelkataloif. Die bedentendste WidmnDg lAbrend der letiten Zeit war die

Kirchenväterausgabe von Migne durch den verstorbenen Prälaten LeopoM

Wackafz. P. Raphael Pavel edierte in den Xen. Bern, den Hiiidschriftenkatilo?

und (Bd. III) den ältesten Hoheiifurter Katalog, sowie das chronologische Vet-

seicbuia der Uohenfurter Kodezächieiber.

KloelomoHbiir9.^*)

Gegenwftrtiger Bestend: 70XKX>Bde. Zuwachs: 80.000 Bde. 1890 erhitit dit

Bibliothek den Nachlaß des versturbenen StiftsntitgliedeB Dr. Vinxeoz Seback.

^mer. Üniv.-Prof.: 11.049 B.i,'.. 28 Mappen, 108 Albonis und 88 Kaitons mit

etwa 18.0<iO Porttfits hedtutt-iider l'prsonliclikeiten. 1908 spendete König Carol 1,

von IkUniänieu eine Reihe historischer Werke über Itumäiufn i^^. .Tahrb. d.

Stiftes Klostern. J. 1908, S. 251). In den letiiereu Jahren wurden mehrere

Honameatalverike aDgeechafft. Um die Katalopisierong haben sich rerd^
gemacht: Adalbert Peterlin, nnter dem der Zettellcatalog in 122 bachllirmifsi

Xftsteben hei^estollt wnrde; Aegjrd KopHra (1898-190i). anter dem fie

eystematische Katalogisierung und Aufstellung der BQcker aaffesomneo ward*,

«nd Hermann IMViflr.r Seit 1901). der die Katalogisieiungsarbeit beendet

hat. Der systematische Uuchkatalog umfaßt 49 Hände. Ein Handschnftec-

katalog, an dem Bibliothekar Pleiffei arbeitet, wird zum Teil voraussichUics

rächstes Jahr publiiicrt werden. la baulicher üinsicht ist xn ervthnea, dsl

mit des Achtsigerjahren inr Bibliothelt, die aas einem Baadsaal «sd mm
Handschriften- und lukanabelsimmer bestand, 7 nene Blame adaptieit werdta

sind. In einem 10. Kabinette wird die bereits genannte Portritsammlung auf-

gestellt. FQr die Stichsammlung ließ der jetzige Bibliothekar iwet praktiscb

angelegte Küsten im Hauptsaal plazieren. Über Publikationen über die Stiftv

Kibliothek s. Ceruik, Die Schriftsteller der noch bestehenden Augustiner CLor-

herrenstifte Öaterr., Wien 1905, S. 353 f. (Dr. Zeibig) u. S. 263 (Chorherr

Sebald); ferner Kopiiva, Stndie Aber die Saathelmtr- oder Kleateratnb arger-

h Tom Bibliothelur P. Pbilibert PanhttteL

») Mitgeteilt ron Dr. Bertold Cerailc.
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tafelD, Jahrb. d. berald. Geseliscb. .Adlet" XIV (1904); U. Pfeiffer, KlosUr-

oenbnrger Ostarfeltr und Oittrtpiel, Jihrb. d. StlllM Kloittn., I. 1 ff» Cemik,

Die AnAagtdM HiiiiiioUrbu im ChorlMrreiitiift Kloitoraenborg, «bend« 8. 57 ff.

Darob das «Jäbrbiieh des Stiftet Klostemeabvig", das alljlbrlich erscheinen

-wird, sollen a. a. auch die noch onbekanoten and anbeaebtetili Scbitte der

43tiflabibHotbtk zum Gemeingat der Wiaaenecbaffc werden.

KremamOnstor.";

Qegenwirtiger Bestand: 10.000 Bde. Zowaehs: 40.000 Bde. Er

•erfulgte namentlich unter den Abten Thomas ^fitterndorfer (1840 1S601 und

Aügnstin Reslhuber (1860-1875). 1876 hinterließ Prof. Dr. Karl Hurtmaun

B. V. Stenifeld 4460 Bände, zumeist franz., engl, und ital. Literatur umfassend.

Bedeutendes hinterließen veratorbene Kapitulare, wie P. üddo Schima

(t 1874) an kmutbietorieeber Litexatar, F. Amaad Banmgnrtner (f 1882) auf

4«n Gebiet« der deatsehea Spraebwliieaeehaft and Liteiatar, P. I^ai Sehficb

<t 1898) aaf dem Gebiete der Pastoraltheologie, F. Virgil Qiimnieh auf dem
Oebiete der Pädagogik. Die Katalogisierungsarbeiten begannen unter dem
Bibliothekar Leo Langtlialler, der einen Alphabetischen Katalog in 13 Folio-

bänden anlegte. Seine Arbeiten setzt»' I'. Amand Baumgartner (1878—1882) und

dann in ganz her?orragender Weise P. Hugo Öchiuid fort ^löti2— 1900), der erste

fiMhgimU gebüdeto BibUotbekar ia KmamOsitar. 1877 begaaa dieser mit der

Pablikation des Haadecbrifteakatalogee, Ton dem aar 8 Hefte ereebieaaB, die

bis ta Kad. 82 reichen. Bebmid hatte, wie er telbet in ipit eiatab, die Arbeit

zu breit angelegt ") In den letzten Jahren seines Lebens legte er« angeregt

<lurch den Grafen Leiiiinoren-Westetbnrg, eine Exlibris-Sammlung an, die jetzt

die reichste in Oberösterreich ist. Auüerdera begann Schmid 1895 im Vereine

«nit seinem späteren Nachfolger, Odilo Dickinger (1900— 1903), die Abfassung

eiaes neuen, den modernen Anforderungen entprechenden Zettelkataloges, an

-desaea Beeadigung vom jetzigen Bibliotbeltar Beda Ldiner gearbeitet wird.

Uliaaffsid. ")

Gegenwärtiger Bestand: 20.000 Bde. Unter dem unermüdlichen Biblio-

ibekar a&d Arebivar Jabaan Gottwald (1844-^1858) erfolgte die ernte Eatalogi-

aiaraag samt eiaer kanea Beecbreibäag der lakanabela aad Haadediriflea

4owie der Beginn eines Faebkataloges. P. Koarad Scbimek (1891—1892)

pnblitierte in den Xen. Bern, das erweiterte HandschriftenTerseichnis, aoeb

begann er die Anlage eines Zettclkataloges, der von den folgenden Bibliothekaren

fortgesetzt und zu Ende geführt wurde. Auf Grund dieses alphabetischen Zettel-

kataioges konnte Bibliotliekar Theobald Wtba (1898—1908) zur Anfertigung eines

Aeaen Haterienkataloges schreiten.

") Vom Bibliothekar P. Beda Lehncr.

Der gegenwärtige Direktor des Gymnasiums Sebastian Mayr begann

während der Jahre 1903—1900, als er die Bibliothek Terwaltete, einen Auszug

aae Schmids handschriftlichem Material zum Handsohriftenkatalog.

») Yoa Bibliothekar P. Hago Beif.
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Mtlk.w)

G«feawlitigflr Brntud: 80.000 Bde. Zowadit: 40.000 Bd«. Er erfolfte ttü»

doidi d« reich«!! NaehhB der Tentorbenea StilUioltglieder, teile dareh «eiU

gehende NettuechaffiiageD, sodaß in den Fflefkigeijaluen dee 19. Jehrhudert»

eine bedeutende Erweiterung der BibUotbektriarae Torgenomnien werden maßte.

Eine Reihe trefriicher Bibliothekare, deren Namen guten Klang haben: 1836— 1860

Theodor Majer, 1832-1836 und 1860-1866 Ignaz Keiblirgar. 1867—1889 Vioienx

Staofer, seit 1880 Dr. Kudoif ächachinger, sorgten nicht nur für Erweitemof.

souderu auch für hinreiehoide Ketalogiaieraug der Beetiode. 1889 eracbtw

der ente Baad einee Handaehriftenkatologee, der leider «hae Fortaetsaag geblieb»

iat 1896 beeebrieb Odila Holser in eiaer Pragrammarbait .Dia gaaetaicMlicbea

Handschriaen der Melker Bibliothek' ; 1899-1908 pablisterta Dr. Schacbiagv

•Die Wiegeadrache der SUftobibUothek Melk*.

Miahaalbaaera.»)

Gegeawlitiger Beetaad: S5.000 Bde. Zawacba: 2600 Bde. Seit daia Tedt

dee letaUa deilaiti?en BibUetibekare P. Michael Ffla wird daa Bibliotbekia^

wegen Pereoaeamangela aar proflaoriech Tenehea.

Magila.«)

Oegenwlrüger Beitaad: 4000 Bde. Wegea der eebwerea nuatariaHea Ter-

hlltaiue iai keia bedaateader Znwaeba ta aneid!aea, weaa aaeb der BibGe'

thekar P. Andreas Kronenberger (1849—1888) aach dieser Biclitwg hin »ei»

Möglichstes tat. Kr i~t (!er Urheber des gegenwärtigen Kataloge«. Da die In-

kunabelsaiuujluug de« Stiftes bedeutende Cimelien birgt, bearbeitete der g^z^n^

wältige Bibliothekar P. Gerbard Kowalski diese Abteilang in einem Kataloge,

der bald im Druck erscheiaen wird.

Muri-Qries.t^)

Gerrenwärtiger Bestand : 23 0 0 Bde. Zuwachs : 16.000 Bde. Die Bibliothek

entstand lö47 aas den Resten d- r Biichereien des anfgehobeneo Mutterklost«:»

Muri zirka äOOO Bände) uua des lsU7 aufgehobenen Cliorherrenstiites Grin

i zirka öOOO Bände). Durch Nachlaß Terstorbener Mitglieder wie durch Geacheake^

sowie aaaieatUeh dadaiah, daß dem jetzigea Bibliathekar ein aage—eseea watttr

Spidraam fSr Keaerwarbaagea gelaaeea ist, waebeea die Beetiade raadi aa.

Namentlich findet Kirchengescbicbte sowie Heimatkunde ron Tirol und der Schwair

Berücksichtigung. Bibliothekar Dr. Lierheinier, «lern selbst eine große Bereicherang

der Bibliothek zu danken ist, rerfertigte eigenhändig einen alphahetiacbaa aad

Fachkatalog in Zetteln.

NaeMaetar.»)

Gegeawirtigar Beetaad: 28.000 Bda. SnI bei! dar Yeraiaigug d«a

Süflee mit Heiligeakreas im Jahre 1881 kam wieder Lebea ia die BIbBatbcfc.

!*) Vom Bibliothekar Prof. Dr. Iludolf Schachinger.

>&) Nach der Einsendung tob Seite des Uochw. Herrn Abtes WoUgaag
Stockbammer.

««/ Vom BibUatbekar P. Gerhard Kowalski.

>•) Vom Bibliathekar P. Haaoriae Imfdd.

Vom BibUotbekar Pfofeseer P. Chiysoetamas Pakaraj,
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Das Toihandene Bücbeimatfirial wurde durch P. Eagen Bill und Professor

P. Chmostomns Pukorny geordnet und katalogisiert und so mit vieler Mühe
ivieder in einen Stand gebracht, der gereehtfertigteD Anforderungen entspricht.

Di« wtchtigtten HuidMhrifteii wurden fonBill in dem Zen. Bero. Tenefchnet.

Gegenwärtiger Bestand: 50.0ü0 Bde. Die zeitweise bedeutende Dotation,

sowie Doublettenumtausch und der Nachlaß der verstorbenen Stiftsniitgliedor

ergaben einen ansehnlichen Zuwachs. Der gegenwärtige Bibliothekar arbeitet au

einem neuen Zetkelkntelog. TorlAailg dienen noch die beldmi ilteren Kttaloge,

ein aipbftbetiacber, angelegt in drei Feliobinden fon Bibliofhekar Dr. SaleeiuB

Mayer (1848—1850) und ein alphabetischer Zettelkatalog sowie ein Standorti-

rrgister, verfaßt vom Bibliothekar Meinrad Siegl (1869—1880). Dte Handichriften*

verteichnia iat in den leo. Bern, ediert.

Rnlgern.^)

Gegenvirtfger Bcitand : 70.000 Bde. Der Znwaebt Tollsieht lieh naroentlieh

anf dem Gebiete der Theologie eejir rasch seit der GrSndung der «Studien und

Mitteilungen ans dem- Benediktiner- und Zistersienserorden" nnd ihrer Herausgabe

im Stifte Kaigern infolge der grofien Zalil der einlaufenden Rezensionsexemplare.

In notwendiger Folge wurden die Bäume, die bis zur Übernahme der Leitung

durch den jetzigen Bibliothekar Dr. Maorna Kiuter im Jahre 1664 nur ans dem

Bibliethekeetile und einem Vorranme beetanden, an Aofaog der A^taigerjahre

in bedentender Weiee erweitert sind aber gegenirfUtig echon wieder ee eng

gewerden, daO die Zimmer dee Arebiva anr Unterbringung der nnalindiachen

Literatur imd der Zeitschtiften zu Hilfe genommen werden rnässen. 1876 kam die

PiiTatbibliothek des Propstes Dominik Beck von Eisgarn dazu, der sie seinem

Freande, dem Abt Gunther Kaliwüda von Raigern, vennacht hatte, 45 groüe

Kiiten. Davon wurden über bOO Bde. als Donbletten ausgemastert und der

Benediktiner Abtei Atcbison, Kaosaa, zur Begründung ihrer Bibliothek geecbenk*

weite ftberliieeD. Die Bibliothek beaitat jetxt einen umfaeaenden Zettelkatalog,

einen Broechflrenkatalog, ein Nummernrepeitorinm nnd ein Standorteregietei;

an SpexialkataIoj;en ein Handschriften* und Inkunabelverzeichnis, wie einen

Katalog der in der Bibliothek nufgeatellten epbragistitchen Sammlung.

ReiehenbergJi)

Gegenwärtiger Bestuid; 15.000 Bde. Seit 1848 fanden keine wiehtigen

und bemerkenswerten Bereicherungen statt, doch haben NaehsehaAingeD

namentlich in Geschichte und nt r. r Literatur stattgefunden. Seit 1868 wurde

ein alpbabetiseber Zettel- nnd geboudener Fachkatalog angelegt.

Reun.")

Gegenwärtiger Bestand : 27.000 Bde. Zuwachs seit 1856 : 20.000. Bis 1856

stand die Bibliothek unter der Leitung des Stiftspriors Dr. Alexunder Grillwitter,

'») Von Bibliothekar P, Ambros Töl?.

Vom Bibliothekar l)r. Maurus Kinter.

") Vom Bibliothekar P. Konrad Meindl.

»>) Vom Bibliothekar P. Autou Weis.
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der aller wegen seiner Obertittrdang ait anderweitigen Imtem nageeehalte Hob-

krille herbeixi^cn mnfite, deren Aibeiten eplter ginilich tn kassieren waiea.

DafBr wnrde er durch AoscbaffuDg von Büchern aus eigenen Mitteln ein nembaftcr

Förderer der Böcherei. ^^eit 1856 Terwaltet P. Anton Weiß in aasgezeichoeter

Weise die Bibliothek. Bei Ubernalirae des Amtes nahm er eine ReTision Tor.

die viele unverzeichnete, ah Beibände vorhandene Werke ans Licht brachte.

Die Beat&nde wuchsen jetzt raacb, namentlieb dureb die Anschaffingen ttee-

logiseher, biitoriiefaer nnd konsthieterieeher Werke dnreh die Ibtn Lndirif

Crophins Ftb. Kaiienaieg (f 1861) nnd Vinxent KoSdl (t 1890) aewü ducb

Einreileibang des BQcliernachlasses verstorbener Stiflsmitglieder, ron deocn

besonders P. Edmund üraf (f 1874 , Dr. Stephan Teplutz (f 1677 uni F.

Rupert Roscgger (f 1887) reiche und wert volle Sammlungen sich erworben

hatten. Auch hervorragende fremde Donatoren sind ru registrieren : Josef Frb.

V. Weiner, k. u. k. Gesandter (f 1871; mit 40u0 Werken, Uberatab&Arit bt.

Alexander Wotjpka (f 1890), Putoralpmfeasor in Brinn Dr. Jeeef Ckndilek

(t 189 Ij nnd eein Bmder Johann, UniTertiifittprof.-Witwe Earetin« E. Her,

Hofrnt Iittdwig Kickli. Bibliothekar Weis sorgte auch für amfassende Kata-

logisierung sowohl durch WeiterfQhrung des vorhandenen Zettelkatalog nod

Ergänzung des Inkunabel- und Frühdruckverzeichin'sses, wie durch Nenbearbeitan?

eines Handschrlftenkatalugs. eines Nummernrepertoriums in zwei F^livbiin l'^n

eines vollständigen alphabetischen Namensverzeichnisses, eines Standkat^ioges asa

einiger SpezialTerseichnisse, die noch fortgefährt werden sollen. An Pahlikatienra

erschienen von P. Weia: HandsehriflenTeneichnie der StiftabibUolhek xa Beta

(BeitrAge xnr Kunde ateienn. GeeehiehtsqaeUen XII (1875), 1-148 nnd daeasOe

mit einigen Emendationen in Xen. Bern. II 1—114), eine biat. Skizze über die

Kntwicklung der Stiftsbibliothek in ^Minerva", ein Verzeichnis der KodfX-

schreiber und Schriftsteller rXen. Bern III, 21—32), „Die Bibliothek des Stift«*

Fieun in der zweiten Uäifte deb 16. Jahrh." (Beiträge xur Erforsch, steir. Gescb.

XXXV ,1^06], S. 247-287).

81. Florian.**;

Gegenwärtiger Beitand: 100.000 Bde. Znwadia aait 1874: 85.000 Bda^ Bit

Propste Arnetb nnd Uaier wie aneb der damdige Bibliothekar Karl BitUr

(1887^1859) sorgten in mnniflxenteeter Weiae für die yermehmng der Böcbere.

doch macht sich beim Abgange Bitters das BedQrfnis einer durchgreifen dcu

Neuordnung geltend, die .Mbin Crerny (1859—1900) dorchfühite. Er teilte die

Bestände in 15 Hanj tfiuhor und katalogisierte sie in einem alphabetiscb<>ri

Haaptkatalog und 80 alphabetische Spezialkataloge. Czernys ungeheurer Arbeiu-

eifer wie seine aasgezeichneten Kenntnisse sind binl&oglich bekannt. Mit atiaea

Handaehrifteukatalog (1871) wnrde er bahnbrechend, sein Bnch ftber dioBibliothfl

Ton 8t. Floiian (Lina 1874) iat ein Beitrag inr Knltaigeaehidite Öatemkhs

überhanpt. Er hat aeine geliebte B&cberei auf feste, geordnete Gmndlage gel^.

die nur weiter erhalten, beziehungsweise durch genaue Dorchföhrnng und Arbfi^

zur weiteren KntfaltUDg gebracht werden muß. Der gegenwärtige Bibliotheka:

l'rauz Aseiistnifer ist mit der Neuherstellung der Kataloge beschäftigt. Der

^roße Zuwachs verlsngte auch eine VergrOßernng der Bibliotheksrftnme und eint

teilwelee ümstelinng. Einxetne FIdier weiden nen «ngefllgt, andere In d«r

Vom Bibliothekar Fraax Asenatorfer.
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AabtsUang genaaer geordnet Der jibriidl snr NeoMacliaffang nnd lam Bin-

binden verweDdete Betrig betrigt 2000 K. Theologie, Geiebiehte vnd klaeeiiehe

Theologie werden eis die Haoptflcher betrachtet. AbgeBehen von dea Ankäufen

und den Erwerbungen durch Doublcttentauscb brachten Geschenke, wie die der kftie.

Akademie der Wissenschaften, der Prälaten Moser (Reiseliterutur) o. a. sowie

der Nachlaß verstorbener Mitglieder großen Zuwachs. In letzter Beziehung

sind ZQ nennen Chniel (f 1658), Prälat Jodocus Stüh (f 1892), der Arcliuologe

Galäberi^er (f 1872), UDiT..pi«f. Dr. Michael Qltlbaner (f 1903), Ueiv.-Prof.

Dr. Engelbert Mftblbacber (f 1908). Anch die bedentendea Bdehersebätie dee

Hofntee Prof. Dr. IfaaBen kamen nach 8t. Florian. Handachriften worden

benQtzt von Dreves u. Blnnip, Prälat Franz. Kelle (Honorius Angustod ), Swariensk

{Gesch. d. Bachmalerei), Kru^ch etc. Die Biblia panpernm (XIV) wurde von Haider

u. Cameaina, Wien 1863 herausgegeben.

8f. Peni.<«)

Gegenwärtiger Bestand: 83.C00 Bde. Die urspröngliche Bibliothek wurde

bei Anfbebang dea Stiftee 1788 ginilieb Terechleppt. Der Gmndeteek der gegen-

wlrtigen Beetände beetebt ans jenen BAehem, die. nach der Anlheboog der

Beidiaabtei St. Blasien im Scbwarxwald von den Eonve t la^on diesei Stiftes

zuerst nach Spital am Pyrhn und dann nach St. Paul gebracht wurden, als sie

hieher übersiedelten. Der sicheren Verwahrung wegen wurde der Handschriften-

schätz in die Räume des Archivs abgegeben, während man die Drucke ein-

scbliefilicb der Inkunabeln ^42 zeil. Bibel auf Pergament, SSt Pauler Missale!)

in de» alten KbUothdueanle nnterbracbte. Die Handaebiiften «nrden «Ui
ctttenmal 1868 von dem damaligen Biblietbekar Beda Schroll (t 1891) geordnet

nnd katalogisiert, ao dn6 eich seither, einige nnwesentliche Änderungen ant-

genommen, keine Notwendigkeit einer Rrnenernng ergab. Ihr heutiges Ausseben

verdankt die Bibliothek dem Abt- Augustin Duda, der sie 1871-1897 als

Bibliothekar verwaltete. Durch Anschaffung neuer Armarien ern>ögiichte er

die gevvissenhatteste Ausnützung des Baomes, der übrigens lieute schon wieder zu

eng geworden ist. Aach der alphabetische Zettel- und finehkatalog gehen aaf ihn

mrfiek. Fttr jlbrlicbe NenanaefaaAingen wiea der Stiftbrief (1809) 8000 K an» die

«na den Dotationagfltem bomnagobott werden aollten. GlAdcUcberweise bmebten

die Emigranten von 8t. Blasius ein tSchtiges Stflck Geld mit, so daü die Zahl

der Bücher fleißig vermehrt werden konnte ; die Dotationspüter hätten nichts

genütit. Heute werden nur die wiclitigsten Erscheinungen nachgeschafft, da das,

was den Lehrkörper de» btittgymnasiums interessiert, von der Lehrerbibliotbek

angekaaft wird. Ein reger Verkehr besteht bezüglich der Handschriftenabteilnng

mit lablreieben analAndiMhen Inatitnten.

8t. Petor in 8ahifc«rg.M>

• Gegenwirtiger Bestand : 70.000 Bde. Bedentender Znwaebe ergab eieh

aia dem Nacblaeae dee Tbeologieprofeiaon Georg MOaiager (f 1878) anf dem
Gebtete der igyptiaehen nod armeniMben Literatnr, det Tbeologieprofenora Frans

**) Vom Bibliothekar P. Siegfiied Christian.

»; Nach den Mitteilnngen dee Hochw. Herrn Abtes Willibald Hanthnler.
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Brandner und dts als Historiker bekannten Dr. Theodor Wiedemano. Einev^ rt-

Tolle und nicht gelinge Bereicherung erhielt die Abteiluog Moaasteriologie durch

die Literalien, die P. PirmiB Liodsw alt Stadtnt und W«ltpiie«t<r gettauMlt

bfttt« nnd Mm Bintritto in den Orden int Kloster nitbrnlite. Seit 1828 wiide

eifrig tn der Kitalo^eiamng der Bibliothek gaarbeitet P. Roman Udit roUendct»

1^51— 1856 den bereits vor 1848 begonnenen Inkaoabelliatalo^, P. Gregor Bamcr

die Beschreibung der beiden Handschriftenabteilano^eii (Mombranacea and Char-

tacea). F. Amaod Juog führte die Übertragung der Hatuischriften in das Archir

dnrcb. Neben Jung arbeitete 1872-1880 Job. Näf als zweiter Bibliothekar und

fertigte über alle Abteilangen der stiftlichen BQchenammlnDg einen nenea Katalog

in 18 Foliobinden an. Vgl. »Daa Benediktinentilt St. Peter.Von einem Hitgttede

des Stifte«. Salabnrg 1906, S. 88 lt. Ober die iUnminierten Handiebtiflen TgL

Tietve, Die illnn. Handaehr. tod Salabnrg. Leipiig 1908.

Sohotlenatffl In Wien.

ijegeuWärtiger Bestand: 86.000 Bde. Znwacbs: 20.000 Bde. Das grötte

Verdienst nm die Zvaammenstelinng» Ordnung nnd Komplettierang erwarb aicb P.

Otmar Belfertterfer lanlcbat ala Bibliothekar (1888-1861), spiter ala Abt (1861

bli 1880). Er begann und Tollendete die UniAtellan^ der Bibliothek,

die ursprQnglich in Facligruppen get-ilt war. nach dem Formate, ohne

jedoch dort, wo es anging, ih'o verwandten Bücher auseinanderxureiüen

:

es blieb namentlich die schöne liibel- und Kirchenvätersamnilun? h-*»-

saninieii. 35.000 Bände beschrieb er eigenbändig in einem ZetuitaUiog,

der ton den folgendea Bibliothekaren in entaprecbender Weiee foiV

gefAhrt wird. 1888—1840 verfaBte Helteratorfer eine knrte Beaehreibnog der

Handschriften, welche Tär die 1899 erfolgte Poblikation des Handadmflen-
kataloges eine sehr forderliche Vorarbeit darstellte. Ein Bdcherfreund blieb

Helfert-torfer aneh. als er zu höherer Würde berufen wurde. Seine Bficherei, die

er eich im I,anf» dfr Jahie anlegte und die schließlich mit der Stiftsbibliutht'k

veieinigt wurde, betiug an die 12.000 Bände, darunter mehrere Handschriften

nnd Inkunabeln, Aaaiflge ans dem Zettelkatalog bilden die zwei in Buchform

angelegten Kataloge, einer in 8» der andere, Tom Bibliothekar Dr. Vinaena

Knsner besorgt«, in 10 Binden. Ein kurtes Veruiehnia der Wiener Oincke bin

1560 und der Inkunabeln rerfeitigte 1876 Bibliothekar P. Johannes Be8.
Fui 1904 erscliien im Druck ein ansführlicher Inkunabelkatal«)^. ra de8?*»n

Herausgabe Abt Leopold Rost in gleich munifizenter Weise die Mittel zur Ver-

tilgung stellte, wie früher Abt Einest Hanswirth zur Publikation de» Hand-
Schriftenkataloges. Uegeuwäitig wird ein Standortsregister angelegt. Einen

* ansehnlichen Zuwachs erhielt die Bibliothek durch 1500 Werke in 4000 Binden
nomismatischen Inhaltes von dem Arste Dr. Timoni (t 1865), der sie samt
20.000 Münzen dem Stilte vererbte. Fflr diese Abteilung wurde 1904 ein separater

<il}'habetischer und Fachkatalog angelegt. Bodeutende Sammlungen hintetlieOen

in philosopliischer Literatur die Stiftsmitplieder Dr. Vinzenz Knauei (f 1804\

und Dr. Andreas Borschke if 1902 . auf dni) Geltiete der Pädago^Mk Alfred

Nitzelberger (f 1886), ao naturwisseiischaitUcljen Büchern Or. iSigismund

Gschwanduer (t 1896) nnd Stephan Fellner (f 1908) nnd ans dem Beraiche der
Pattoraltheologie Unir.-Prof. Dr. Anselm Ricker (f 1902).
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Seltenstetten.''

Gegei.wfirtig.r iJestaiid; üO.OOO Biie. Diljlic.thekar Leopold Pusclil (1839

bis lti74) legte Lei deo ^t;uan8chaffungen das Hauptgewicht auf Nuturgescbichte

und AUgemdna G«sehiebto, Gottfried Friea (1874-1885 und nach dam Biblio-

fhekw. P. Ildefont Mertlnger wieder tod 1889 — 1904) auf österreiehiicbe

Geaehichte. in der er seibat Yortreffliches geschaffen hat. Der gegenwärtige

Bibliothekar Dr. Aoaelin Salzer (seit 1904) ließ die Bibliuthekssale restaurieren,

den Bcsitistaiid revidieren und den begonnenen Zettelkatalog fortsetzen. In der

Auschaffuiig der Bücher wird auf die Foitgetiong der von don Vurgangern ein-

gestellten großen theologischen, naturwissenschaftlichen und gescliichlliclien

Werke Bcdacbt geoomuMD. Neaen Zawacha erblelt die Bibliotbek doreb die

Etnreibnng wertvoller geraaniatiacher Liteiatar.

8tama.»>

Gegenwirtiger Baatuid : 80.000 Binde. Zowacba: 10.000 Btadt. Unter der

Regierung des Abtes Alois Schnitzer (1839-1867) walteten die Bibliotbekare

in der Regel nur kurze 7eit ilirt^s Amtes und wurden bald wieder tvi anderer

Beschäftigung abberufen. Zuweilen leiteten die Frieren provisorisch die Geschäfte.

Erst seit 1868 finden wir eine geschlossene üeihe von Bibliothekaren, die mit

Elfer das Vers&omte nachhulteo. P. logenuiti llecheaberger-') (1868— 1870 and

1888-1904) .atellte nnter Mitbilfe dea Snbbibliotbekara P. Bobart Beiaefa dia

Bibliotbek neu anf und legte einen Nominal', Real- nnd Lokalkatalog an. Eine

reiehbaltfga und wertvolle Kanstblättergammlang geht auf seinen Eifer sarflok.

Der gegenwtrtige Bibliothekar P. Robert Reisch schied die Doubletten aus, aus

deren Tausch und Verkauf sich die Möglichkeit bedeutender Anschaffungen

ergall, and begann eine EiHbris-Saminlnng, welche bereits 4000 Stücke utnfaüt ;

deutsche und Osterreichische alte ülätter sind bevorzugt. Die bedeutendsten Stücke

der Handsebriftenaamnilnng ward« in den Xen. Bern, von Hamaek beaobrieben,

daa .ilteata BAebarveiteicbnia des Stillea Stana" ebenda III. 890 E pnbliaiert.

Strabov hi Prag.**j

Gegenwftrtiger Bestand: 100.000 Bde. Znwaoba: 10.000 Bftode, der ans dem
Nachlasse der verstorbenen Slirtsmitgliedo' nnd aus einerjährlichen freien Dotation

TOD 1200 K (abgesehen von Zuhchüssen von Seite des Abtes) sich ergab. Die

Bibliothek ist heute nocii auf den alten Zettelkatalog angewiesen, der fast zwei Drittel

der BQclier umfassend, zirka IböO vom Bibliothekar Josef Kolenatv angelefjrt wurde.

Seit 1906 arbeitet der gegenwärtige Leiter Cj iill Anton Straka an einer Neukata-

togisiernng, die bereite 95.000Bftndebe8cbreibt lOOObncbte der frftbereBibliotbekar

Dr. laidor Zahradnik einen Handachrilten- nnd Inknnabelkatalog anm Abaebltfi.

V^l. über die Geschichte der Bibliothek Weyhraoch „Geschichte und Beschreibung

der k. Stift Strahover Bibliothek-, Trag 1S58 ; ferner Zahradnik „Prvotisky

knihovnj Strahovskö in Oöstnik Ceske Akad. eis Frant. Josefa (XI)*; nKnihorna

Vom Bibliothekar I'rofessor Dr. Anselm tialxer.

Vom Bibliothekar P. Robert lieiscb.

Nekrdlog in den Hitteil. d. Otterr. Yereinea f. Bibliotbeksweaen.

Tora Bibliotbekar Qjrill Anton Straka.
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StrahoTskä v dulö iiaSelio probu/eni-', Prag 1904. AuSerdera eisiliienen rer-

scbiedene Abhandlangeii in periodischen ScbrilteDi wie «Oasopis mates*» alrcheo*

logickd Pamätkj", »Piamenjr dojia cckych".

Gegenwärtiger Bestand : GO.UUO lide. Unter der langj&brigea Leitung

Bibliotbekwa PhUipp KUmeieh (1848-1886) «rAibr die Bibliothek eiae Br-

weitetnog um 15.000 tnin Teil sehr keatopieliger Werke. Hftkte teio 7orglBf«r

Bruno 011/ am 18:32 den Jlaupt-Katalog der Stift Tepler Bibliothek', einen

systematUcben Bealkatalog in 14 Bänden, fertiggestellt, bo rerfaßte KlimeBch

1841 u. ff. einen alphabetischen „Xoniinalkatalo^ oder Index zum Hauptkatalog." 1802

revidierte er «len von ihm bereits 184U angelegten Inknnabelkatalog. Dazu publi-

zierte er pMartinus Polonus, Cud. saec. XIII. Teplenna**, Prag 1Ö59, und den «Codex

Teptentis, SchiiftdetneweDBeieogea", Augäburg-Hancbea 1884. Klinesch* Nach-

folger Waeh tettte in «eiterem Umfing die Neiantehaffmgeii fort iiiid began«

die Anlege einea Zettelkntalogee, wnrde aber doreb Ki»nkheit in der Porteetrang

ontOfbrochen. Der gejjenwärtiije Bibliothekar Milo Bicbard Nentwich (seit 1897)

hat 9\ch durch praktitcheii Dienst an der Wiener Universitäts- und Hofbibliotbek

für sein \mt orbereitet. Kr betraun 1902 unter Mithilfe des zweiten Biblio-

thekars Wenzel V'acek die Anlage eines doppelten Zettelkataloge», eines alpha-

betischen Haupt- ood eines sj'stematiscben Kealkatalogea nach dem Mutter der

genannten Bibliotheken. Die Katalogiaiemag warde 1907 dareh den Bibliotheka-

nmsQg nnterbroeheo. Der Nenban der Bibliothek — beatehend ana eiaem ptieh-

tigen Saale mit zwei Galerien, einem Bfleherniagazin, einem Maaenm, Lese-

zimmer. Handschriftenzimmer und Kanzlei — wnrde 1902 ab Kohbau aufgeführt

und 1904 fertiggestellt. Der Unnog währte von Kn ie .Mai ir>07 bis lum Früh-

jahre 1908 und ibt gegenwiirlig der Hauptsache nach teriig. Auch hierin worde

der Bibliothekar von dem genannten Mitbruder unterstützt. Es erübrigt noch die

Oberaiedlang der Kupfer- und Stahlatiehe und die BinrlditaQg den Xoeeumi.

Dieae Arbelten werden noch 1908 abgeachloiaen, worauf die Katalogiiienuig ihre«

Foitgang nimmt. Das Prinzip der .Vufstellung ist der «nnmema cnnreae* mit

Röcksichtnahme anf die Formate. 14.000 Binde blid»en alt KonTenta-Hand-

bibliotbek im alten Saale.

Vorau.»')

Gegenwärtiger Bestand: 20.000 Bde. Größeren Zuwachs erfuhr de
Bibliutek unter ihrem Leiter Felix Krambeiger (1848— 1864 and 1869— lb9Ö)

durch Propst Theophil Kenchbanmer in dogmatischen, asketischen nnd historisclifn

Werken. Die Rinme wnrden onter Bibliothekar Dr. Bnimand GOti (1890^1894)

erweiteil Br führte im groBen Bibliothekiaaale nnd im Mannekripteniimmer die

X* naufstellung nach dem Numerus currens durch nnd legte fQr diese Teil ' der

Bibliothek einen alphabetisdien Zettelkatalog oiid ein Standortsregister an.

l lirod'-rich Kampel (1894-1904 und wieder seit 1908) föhite diese Arbeit für die

neuen Zimmer fort und publizierte „Die Incnnabeln und Frtlhdrucke des Chorherren-

Stiftes Yorau**, Wien 19ul. 1867 waren durch Matthias Fangerl im vierten Jahr-

gänge der „Beiträge inr Kunde ateiermirkiecher Oet^tehtitnellea* dio aHand*

Vom Bibliüthe. :ii Mil.> Kicliard Nentwich.

^ ) Vom Bibliothekar Xheoderich Lampel.
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schriftensamraluiig des l liorli- 1 renstiftes Voran" beschrieben worden. Zahlreich

tind die sonstigea Publikationen aaa der Bibliothek: Dienier pKaiserclironik" und
»DMtteh« Gadiebte aas dem II. and 12. Jah-handeit' (beide 1849), Kernstock,

•Ordo de Ismo et Bebecca, eine Baliqni« dramatiicber Eanat ans dem IS. Jabr-
httaderi" (Anieiger Ar Eoiida dar daataeban Vonait 1877, Nr. 6), Scbeabaeb,
«Bmchbtücke des Wigolois" aus cod. 265, Kernstock, .Eine Froiileicbnamaprosasaian

im 14. Jahrhundert" (Kirchenachmuck 1875), derselbe „Die filteren Chorböcher
des Stiftes Voran" (ebenda 1876). „Chronikalischea aus dem Stifte Voran" (ßeitrfige

zur Kunde steierrniirkisclier Gefchichtgquellen 1877). „Protocollum Voraviense

antiqaiBsimum" (ebenda lö87j u. a., SchOnbach „Vurauer Novelle" (Studien zur

Braftblaiigaliteratnr das Uittalaltara*, Wien 1899 — entdeckt «aida das Gediabt

Ton Lampal). Lanpel TarOifentlicbta avfier einigen Anftitsen in Bibltotbekaieit-

aebriften eine «Bfleharaaieige Senseoschraieds", „Kxlibris Georg Tanstattera*, ein

«Eftaherverzeichnis aus dem Anfange des 13. Jahihnndertes", ein „Antipbonar

aus dem Chorherrenstift Voiau", Giaz 1901, ein aBfangeliar ana dem Cborbeifen-

stifte Voran aus dem 12. Jahrhundert." 1902.

Wüharing.'')

Gegenwärtiger Bestand: 15.000 Bde. Neuanschaffangen sind durch eine

bedaatende jlbrlicba Detatian ermOglicbt. Doreb Abt Sebober (1$82^1850)

wnide die Sfidfront des Stiftsgebindea foUandet ond der bierdsreb gewonnene

Raum für die Aufstellung der Bibliothek verwendet, die bisher in einem fencbten

Erdgeschoß des Eonventa untergebracht war. Als 1902 ein neues Gymnasium

eingerichtet wurdf, wamiertt'n die Bücher an ihren alten Ort zutikk, doch war

dieser zuvor sorgfällig aiiaptiert worden. I)<'r ^Ite Ketalo;;, angelf'g^t vom rüblio-

thekar Johannes Prandstetter (1334—-1848), wird gegenwärtig durch neue Arbeiten

eiaattt. Der leider IMbiaitig (1904) verstorbaaa Bibliotbakar Dr. Otto GriHn-

berger (1900—1901) pnblitierte in den Zen. Bern, den Katalog da? Hand-

schriften; im Yorworte daxa weist er auf die Vuratbeiten der früheren

Bibliothekare Bernhard SOllingAr (1859-1872) und Josef Burchner (1872—1886)
hin. Zur Geschichte der Willieringer Handschriften bemerkt er am selben Orte.

•hü dio Zahl der seit 1804 in Verlust geratenen Handscliriften «keine allzu große"

ist. .Wie und wann sie abhanden gekommen, Ufit sich im allgemeinen mit

Sieberheit nicbt bestimmen ; Tatsache ist nur, daS die Mebnabl deradben in

der Zeit Ton 1850-1880 in nnradücbe Hftnde fiel.*

Zwettl.")

Gepr-nwättiger B-stand: 60000 Bde. Zuwuchs 4000 Bde. 1S98 fi^l der

Bibliothek als werlvoller '/nwarba der Nachtnü des P. Leopold Janausihek

zn, ein onsehnlicher Fomis von G14 onitusgeschicbtlichen Welken, darunter

viele seltene Dracke, über Zisterzienser klOster aller L&oder. 1902 bintailSeft

daa Stiftamitglied P. Emast Poratit eine bttbaehe philologiscbe Bibliothek.

Unter dem 1898 reratarbenen Bibliotbakar P. Jnlina Zeleakm wurde ein

Katalog aniahlieBend an die Aofstellun^^ in Fachgruppen angelegt. Der gegen-

wärtige Bibliothekar P. Benedikt Hammerl begann die Aosarbettnog eiaaa ncnan

«3) Vom Bibliothekar P. Leo HinterhOlzI.

•)) Vom Bibliotbakar P. Benedikt Hammerl.
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alphabetisciiei) üioudkataloges uuter Uinsteliuug der Bestäude nach d«m
FmuA md NewigiiieniDg nit der fortUnfendtn NwnmM'. Dabtl wird«, vi«

diM der Bwm Mhon bedingte. Im weaeotlidien die SmammeiittellaBg nadi fach-

liehen Oinppen iwir nach Tunlicbkeit gewebit» doch ist sie nicbt mehr wie

fräher OrdnilDg«- nnd Aufstellanggprinxip. Ordnnngsprinzip im Kat&Iog iit das

bibliothekswissenBchaftliclie Schlag- oder Grundwort. Im Band II der Xen.

Hern, publizierte Abt Stephan Kößler den Katalog der Handschriften. detKen

Benütxang sehr rege und fruchtbringend geworden ist. P. Hananerl bearbeitete

ffir die AkademielconmiMira die alten Handtehiilleniwtiloge. (Keeh sieht

pnbliiiert) Dr. Ooldrotoa bat in den Mit! dee österr. Ver. f. Bibltothelu-

weaen« VII. 1—4, in einem Artikel »Zar Geschichte der Bibliothek dee

Zisterzieneerstiftes Zwettl* einen iUteren Katalog P. Scbiera ans der Wiener

Hofbibliothelt abgedruckt.

Wien. Dr. Albert HftbL

Eine Jabiläams-Stiftnn«; für die Wiener Lniversitäts-

bibliotliek.

Auf Seite 98 des XL Jahrganges (Heft 1 und 2) hat Dr. Crftveli

als Bedaktenr dieser Hitteilungen Kenntnis gogeben Ton einem Flogblatte,

das meinen zuerst am 18. JInner 1905 in der bis anfangs Jftnner 190S

von mir redigierten „Pädagogischen Zeit* erschienenen Aufsatz .Bibliotheks-

fechfnkungen" vorrift'cntlicbte, der den Gedanken vertrat, daß auch auf dem

{T»'ltiete des ö f f » ii tl i cli o ii staatlich e n Bibliothekswesens der Be-

täMgiinir unsi-rer niunifizeiiten Kreise ein reiches, bis jetzt noch unbebautes

F»'M der BotAtigiing des fiemeinsinnes sieh biete. Den Aasirancspnnkt

nalim Aiireguiiir vr)n finem konkret»-!! Vorfalle in I »eulsciilaü.i, \v<-

die Verhältiii.ss'- doch u unspreu aii;il<><r sind : der Sitf-udi- dt*s Koin-

mei'zii'nrales Hcirlicllieim in Git-tH-ii, dt-r der dcrtigen rniversitäts-BibliotheL

aus Anl:iO d-r KiölViiung dos iien<'!i Kibliotliek.sgebäudes zur Frirfuirnni:

der T>i sl;iiide des Lesesaales die Siiinuie von 10.000 Mark vm Verfiigiuif

gest<'llt hatte. Ich erwähnte dann aueh der ins Ungemessene golienden Manifiieni

zugunsten der J?ibli<)tlieken in England nnd vor allem in Amerika, imd

srhloß mit dem Hinweise auf die BiMioth^que publique deQen^Te.
Kach dem Ausweise ihres Direktors Hippolyte Aubert wurden tod 1884

bis 1903 für Neuanschaffungen im ganzen 3ßl.n53-20 Frcs. aaagegeben

von denen 108.566-.s.''i Frc». von SjHiiden und Stiflongen stammen 1 Im
ganzen hat die St^dt Genf für die Bibliothek in dem genannten Zeitranm«

828.790-45 Frcs., der Staat nur 82.400 Pres, aufgewendet» die Stadt also

mehr als das Zehnfache. Ich bemerke fibrigens, daß mich seinerxcit der

Vorstand der Universitäts^Bibliothek selbst auf diese beiden unseren Ter-

haltnissen geiriO analogen Fftlle aufinerksam gemacht hat, ihre Yeröffent-
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lidmog in ein« ZeitongsDotiz aiir«geiid. Ich trag micli jedoch schoo

lange mit dem Gedanken, einmal den C^egensfcand in einem größeren

ZflltongBanÜBatce sn bebandeln, nm dadurch die Idee der Bibliotheka-

atiftnngen, bestehend in der Widmung^ ton Kapitalien, Baogränden, Qe-

blnden, groflen Bflehenammlongen anch an OffontUche staatUehe Bibliotheken,

ftberhaapt an f5rdern. Baß man Ar beatimmte Zwecke gelegentlich ent-

weder Ton einzefaien Mftzenen oder Ton einer Anzahl TermOgender Leute

Qelder erhalten kOnne, ist in einzelneu Fällen dnrch die Tat bewiesen

worden. Ich erinnere, worauf ich auch in dem Flugblatte verwiesen habe,

.iii den Vorgang des jetzigen I. Direktors der köiii'.,'!. Bibliothek in licrliu,

Geheimrates Dr. Schwenke, der. als es sich darum iiaiidt-ite, *l;is P^altprium

Von 145'J, das damals zum Verkaufe stand und für das Ausland erworben

werden sollte, für die königl. Bibliothek zu erhalten, der Preis von

90.000 Mark jedoch vom Staate nicht beschaflt werden konnte, einen

Aülfiiitz unter dem Titel ,Ein nationales Denkmal in Gefahr!* zunächst

im .Börsenblatt für den deutschen Buchhandel* und dann als Flugblatt

drucken ließ, wodurch es ihm gelang. 40.U00 Mark dun h Spenden Privater

zn erhalten (der Rest des auf 8Ü.Ü00 Mark herabgesetzten Kaufpreises

wurde dann vom preußischen Finanzminister bewilligt). Ich erwähne dies

hier, weil ich offen bekenne, daß dieses Flugblatt, das ich von Geheimrat

Schwenke gelegentlich 'i*'s Berliner ßibliotliekartages 1906 erhielt, mir

den Anstoß dazn gegeben hat, meinen Aufsatz, der, wie das nicht anders

zn erwarten war (nnr naive Gemüter konnten das Gegenteil annehmen),

ala Zeitungsartikel — obendrein in einer pädagogischen FachbeiUge Ter*

ÖiftntUcht — wirkungslos bleiben mußte, als Werbeblatt dracken an lassen.

Ich sah darin schon einen ersten Erfolg, daß Herr Otto Fromme, der

Chef der Hof-Terlagsbnchbandlnng Karl Fromme, nm meine Absicht va

fi^rdem, dieses Werbeblatt in schönster typographischer Ausstattang

kostenfrei herstellen ließ; in Konsequenz dieses freundlichen Entgegen-

kommens, fnr das ich ihm auch an dieser Stelle herzlichen Dank sage,

besorgte er anch die weiteren Druckschriften, von denen noch die Bede

eem soll.

Wilhelm v. Hart»'l, der sich für dl*' in meinem Aufsatze gegebene

Anregung lebhalt intt re-sitMt«'. irali um nun bei gelegentlicher Rück!?i>ra«-lie

den Rat, mir von • iner licihe hM vr.rragender Persönlichkeiten, deren Stimme

in der öfTentlichkih von itesoiiden m Gewicht sein müßte Zusiimmungs-

briefe zu erbitten. Auf mein Krsurlien eröffnet»' er s«'lii>t M-ili*-. Der

Schluß seinfs S( lii'-ibens : „Eiiiiatt' ii Sio nicht, für guu- Sarhe Gömier

nii'l Fr-ond»' zu trewinnen!", mußt»' mir, da Harte! 14 Tage darauf <lie

Augen für immer schloß, zum Vermächtnis des einstigen verehrten Lehrers

t
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werden nnd mich ermutigen, auf dem einmal eingeschlagenen Weg,

nnheMmmert um aUe Schwierigkeiten, Zweifel nnd Bedenken, auiaharreo

and dem Gedanken zur Tat zu verhelfen.

Nachdem die mir von Härtel genannten Persönlichkeiten*', d*-r

Präsident des Reichsgerichtes Dr. Josef U n g e r und der Präsident der

Akademie dor Wissensrliaften Eduard S u c ß, Zustimmungsbriefe, der ^^r^t»^

mit der Ankündignng seiner Absicht, seine „reichhaltige und w.-rt-

volle Bibliothek der Wiener Universitäts - Bibliothek za

vermachen, an der er einst Amanuensis war** (gewiß an sich

ein erfieuliches erstes positives Ergebnis i gesendet hatten, folgten Bri^e

om damalicrn Prorektor der Universität Hofrat Profeasor Dr. v. Phi-
lippOTich, dem gewesenen Ministerpräsidenten Geheimen Rat Dr. Ennest

V, Koerber, Minister a. D. Geh. Rat Johann Freiherm V, Chlumecky,

dem Präsidenten der Zentralkommission für Erforschung nnd Erhaltung

der Knnet- nnd historischen Denkmale Geb. Bat Dr. Josef Aleiander

Freiherm Helfert, dem Herrenhansmitglied Geh. Bat Karl Graf»

Stfirgkh, dem seifher Teratorbenen Prftaidenten des Terwaltungagerichts-

hofes Hinister a. D. Geh. Bat Friedrich Grafen SchOnhorn, dem ge-

wesenen Finanzminister, Vizeprftsidenten der Akademie der Wissensehaften

UniversüfttsprofesBor Geh. Bat Dr. B. Böhm Bawerk, Herrenhans*

mitglied Hofrat Professor Dr. C. Toldt, dem damaligen Dekan der philo-

Bophischen Faknit&t, Obmann des Wiener Yolkshildnngsvereines Professor

Dr. Friedrich Jodl, dem Tormaligen Präsidenten der StatistiBehea Zentral-

kommission Geh. Bst Dr. K. Th. t. J n am a- Stern egg, dem damaligen

Bektor der Universität Professor Dr. Meyer-Lfibke, dem Hinister-

präsidenten a. D., langjährigem Unterrichtsminister nnd Präsidenten des

Obersten Becbnnngshofes Geh. Bat Dr. Panl Freiherm Gantschv.
Frankenthnrn. endlich dem Unterrichtsminister Dr. Gustav Harchet

Diese Zusliminnnfrsbriefe, zu der»-n Vfröffontlichung in einer frr-ßKi

Tageszeitung Seine Kx/< lit ii/. Graf L a n v k o r u li s k i, weeren ihres bedfUtung";--

vollen Inhaltes mich aiitr<i''gt halt»', •rsehifiien in der .,Zeit*, wie l»er*it>

in der eingangs erwäliiit'ii Notiz iniigeteiit wurde, und konnten wie der

ursprüngliche Aufsatz nur in der ,Zeit* erscheinen.

Schließlich wurde icli durch ein Schreiben des Kurator-Stellvertreters d«

kaiserl Akademie der Wissenschaften davon verständigt, daß der Kurav^r

dieser Akademie, Si'ine kais. Hoheit <]-r durchlauchtigste Herr Er/.henog

Rainer von Üsterr«irl). ibn beauftragt habe, mir mitzuteilen, dafi m»'iTi

Aufsatz «Bibliotheksschenknngen'' üöchstdessen volle Billigung gefondes

*) Ich folge der cbionologischeu Reihenfolge der Zostimmangebriere.
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bab«. .Seine ksiserliehe und königliche Hoheit erachten insbesondere die

tnnlichste Erweiterung der Volksbildung darch Vermeh ruMiJr der Mittel zu

ihrer Erwerbung und V'-rtitfang als eine der wichtig-sten und vornehmsten

Forderungen unserer Zeit'. Das Schreil)»ii wurde wegen seiner besonderen

Bodeutung durch eine Anzahl Wiener Tagesblätter veröfftntlicht. In der

mehrfach erwähnten Notiz wurde bloß der Tatsache der Zustimiuungsbriefe

gedacht und bemerkt: , Diese Zustimmungskundgebungen, die j»' nach dem

Standpunkt ihres Verfassers verschied«'!! gefärltt war^Mi, hatU-n eines gemein

:

ihre Selbstverständlichkeit. Wer wollte auch den äberzeug«'nd»»n Aus-

führungen Dr. Frankfurter'« seine Zustimmung versagen, leugnen, d;if3

private und bedingungslos zur Verfügung gestellte Geldmittel die

immer stärker klaffenden Lücken der grol3en Bibliothek besser zu schließen

imstande wären, als Bücherspeuden, die ja für die Erweiterung der älteren

Bestände oft von onschät/.barem Werte sind, die Aufgaben der Bibliotheks*

Terwaltang dagegen, das Publikum jederzeit mit den modernsten Forschungs-

ergebnissen auf allen Wissensgebieten Wk versorgen, nur wenig erleichtem

können?" So erfreulich di*- Anerkennang sein mag, die in diesen Worten

der nbenengenden Kraft meiner AasfQbmngen gespendet wird, so ist doch

damit dem Werte jener Knndgebnngen nicht genügend Bechnnng getragen

worden. Wurden doch nicht einmal die Namen jener Persftnlicbkeiten

genannt, «deren Ueinnngen infolge ihrer gesellschaftlichen, staatlichen oder

wissenschaftlichen Stellnng ein gewisses Gewicht zukommt*. Daher mnfite

es hier geschehen. Ich meine aber doch, so selbtverständlich es erscheinen

mag, daß meinen »fiberzengenden Ansfabrnngen* die Zustimmung nicht

versagt wurde, so war es doch nicht selbstverständlich, dafi Kundgebungen

zugunsten des Bibliothekswesens, wie sie jene Znstimmungsbriefe darstellen,

in der großen öffentiichkeit, für die sie ja bestimmt waren, abgegeben

wurden. Diese Zustimmungen sind auch m ihrem Wortlaut so bedeutungs-

voll, daß ich nur aus Baumrncksichten davon absehen muß, sie hier mit-

zuteilen. Sie sind mir anch nicht so ohneweiters ins Haus geflogen, sondern

sie zu erhalten, erforderte einen großen Aufwand von Höhe. Ich durfte

darin nicht nur selbst, ohio- Uücksicht auf das eventuell«- materielle Erg<dmi8.

eine rlin-iidt» Anerk-'unuiitr und finen groß»-n Krrdg meiner Anlegung, sondern

an< h « ine nai-hdrückliflo« Ford^-rung s»dien, dt-nn si»' erLMii/.' n und bekräftigen

in überaus wirksamer Wvis- meine eig»-nen Ausfiilirung- ii. Aurli tlcr Abdruck

dieser Briefe wurde dann in ir!eie|i-r tyjx Lrraidiisi her Ausstailiiug von Herrn

Fr^nnne v^Tanlabt und nnl dem KluLrltlalt und einem Vorwort, das über die Ent-

stehung und Tendenz, des (lanzen Auskuntt güd, in ' in^ r kl- inen Broschüre

unter dern Titel , BibliotheksschenkunL''»'?!. Eine Anregung von Dr. S.

Frankfurter, Kustos der k. k. Universitäu»-Bibliotbek, und Zustimmongsbrieie.
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Wien 1907" vereinig. Mit Zuschrift ik.s Oberstkäinmen?rs Seiner Eizt-llenr

Grafen Gudenus vom 7. Mai 1908, Z. 741, wurde ich duvin ver-

ständigt, daß Seine Majestät der Kaiser mit Allerhöchster EntsrhlieiJuii^

vom 25. April 1908 die Broschüre der huldvollstf-n Aofnahme in di»-

Farailienfideiivoinmili-Bibliothek zu würdigen und an/ubefehk'n geruht hal»-.

daß mir der Allerhöchste Dank ausgesprochen werde. Diese Allerh/>f list^

Auszeiciimiiig mußte mir als hocherfreuliche Anerkennung der Berechtigung

meiner Anregung und der Bedeutunir der Zustimmungsbriefe. abor auch als

eindmcksvolle Unterstützung der Aktion, die ich bereits damals in Aossidit

genominen hatte, besonders willkommen sein.

So interessant and lehrreich es wäre, muß ich schon «os BaoB*

rücksichten — ich mäßte sonst eine Broschüre schreiben — davon absehen,

di« ganze Summe von Erfahrungen, die ich machen mnßte, hier mitznteilen.

Doch kann ich nicht nmbin, wenigstens zwei Momente hervorzuheben. Aach

im Zentnlhlntte f9r das Bibliotheksvesen war öber mein Werbeblatt,

wie es dort seinem Zwecke nach genannt wurde (nor dieses lag damals Tor),

eine knrze Notiz des Heransgebers, Geheimrats Dr. Schwenke, und zwar in

Fobraarhefte des 24. Jahrganges (1901), Seite 85 enthalten. Es beifit dort

nach IfitteUnng des Tatsächlichen: „Wir wünschen ihm natirUch den

besten Erfolg. Er kann ja bereits anf manche rfihmliche Yoigftnge dieser

Art anch im dentschen Sprachgebiet bmweisen. Für die Daner nnd in dem

erforderlichen Umfang, wird es sich aber kanm erreichen lassen, so lange

die Bibliotheken in den Kreisen der Oebefthigen sich nicht einer bOberci

Wertschätzung nnd eines eingehenderen Interesses erfrenen*. Diese tob

geschätzten Eollegen, der seihst auf diesem Gebiete, wie oben erwähnt

worden ist, reiche Erfabrong besitzt, als Voranssetzung fär den gewünschten

Erfolg geforderte Wertschätzung und jenes Interesse der Gebefreudigen zu

wecken, sollten eben das Werbeblatt und insbesondere die Zustimmansrs-

briefe beitragen. Während nun diese kurze Notiz, im ,Zentrali>latt** t-m-'

Keihc VOM ZuM:hril'teii auswärtiger Kolli ireii. ja auch burlihaiidleriscbe, imt

dt-r Bilto um Überlassung eines Extuiplaros des Werbeblattes, zur F..ljr*'

hatte, für das sich somit im Auslande gnißes Interesse zeigte, g»srliali

dies von keinem ih'V östern-ii iiisrhrii Knllcoren und es ist mir nu«-h nicht

das t,'eriiiirst<' /,• ii lii ii irjr<Mid eines Int« ri'ss» s für die nun einmal gegebene

Anreguui: und für die ertieulif he Tatsache, dali Mäino-r von der auch in

der eingangs erwähiit^-n Notiz hervorgehobenen Bedeutung mit dem Gewicht

ihn-r Slimmeii sie unterstützt hatten, bekannt geworden. Eine der mir aas

D*^utsrhhmd zutr. kMirmienen Zuschriften möchte ich doch, weil ihr Inhalt

für die Sache von Bedeutung ist, hier anfahren. Herr Ober-Bibliothekar

Dr. Karl Qeiger in Tübingen schrieb mir am 21. Februar 1907: ,Sehr

Digitized by Google



— 221 —

geehrter Herr Kolleget Mit großem Interesse lese ich im Z. B. W. 1907,

Seite 85, von Ihrem .Werbebkitt*. Ich habe den Weg, den Sie anbahnen

möchten, in den letzten Jahren mit gntem Erfolge betreten. Ich habe

Qönner für unsere Bibliothek gesacht ond in den lotsten zwei Jahren

xasammen etwa 10.000 Hark znr Anschaffang teuerer Werke erhatten.

Bei zweien dieser OOnnor habe ich schon zum zweitenmal mit Erfolg

angeklopft.

Außerdem liabe ich von t'Hi''ii (injiiKT alles in allem Ul.OOO Mark

»Thalt«'!!, mit denen ich in Tiflis uiisere \v»'itvo]lM arnn-iii.sche Handschriltcii-

hanimluiiiif »Tworlien und einen in diesen Wochen an die Öffentlichkeit

treteuden Katalog samt Atlas bearbeiten lassen konnte.

Das sind sehr erfreuliche Anfinge. Damm bin ich Ihnen sehr dankbar,

wenn Sie mir ein Exemplar Ihres ,Werbeblattes\ znr YerfQgnng stellen

können . . .*

Über die ihm hierauf zug'cgaiigciM' oltfii genannte Brosclnire brin lit''

dann die ^Sohwfibi.scht' Kronik* in ihrer Sonntagsbt-ilage vom 22. Februar

1908 einen grölit-ren, die Aiireirnng und die Zustimmungsbriefe, vun denen

er einige im Wortlaute inittfüt*', wür^iigenden Artikel Dr. Geigers.

Mein Aufsatz „Biblioth>'k.>s(henkuiiuM'ir wurde n<ich dem Werbeblatte von

Professor Anton Sauer, der mi<"li um ein Exemplar und meine Zustimmung

gebeten hatte, in der M. iiatsschrift .Deutsch.- Arbeit« Vl-U (1!>07)

abgedruckt und davon auch ein Sonderabdruck hergestellt. In ein^r Fulinote

wird bemerkt: „Bevor wir unseren Plan, einer deutschen National-Bibliothek

für Böhmen, die im wesentlichen durch di.- Opferwilligkeit unserer Volks-

genossen begründet werden maß, des näheren entwickeln, geben wir mit

Eilaobnis des Verfassers obigen beherzigenswerten Artikel eines berror-

ragenden bibliothekarischen Fachmannes wieder, der zahlreidie Zastimmungen

ans den Kreisen der Gelehrten wie der leitenden Staatsmänner gefanden

hat*. Und wie in dieser znletzt erw&hnten Tatsache ein grtiBeres

Interesse för den Aoftatz hi anßerbibliothekarischen Kreisen, soweit Öster-

reich in Betracht kommt, sich verrftt^ muß ich als zweites Moment hervor-

heben, dafl ich auch bei der ganzen Aktion, wenn ich von geringen Ans-

nabmen meiner engeren Kollegen absehe, bei Persönlichkeiten, die der

Bibliothek femerstehen, wftrmeres Interesse nnd grOfieres YerstAndnis als

bei den ihr näherstehenden nnd nnr bei jenen firmnntemng, aber anch

jene Unterstfitzong nnd FOrderong gefanden habe, die erst den Erfolg

ermöglichten. Ich will jedoch auch gern anerkennen, daß die Skepsis der

Fachgenossen, ja anch die Hemmungen, die ich merkwürdigerweise dort

erfahr, wo ich am meisten hätte gefordert werden sollen, keinen geringen
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Anteil daran hatte, mich zar DarchfQhrung meiner Ahdcht noch mehr

anzuspornen.

«

Ihren markantesten Avsdmck fimd jene Skepsis in der mehrikch

genannten hier veröffentlichten Notiz; deshalb will ich doch noch mit

einigen Worten auf sie znrfickkommen. Dr. Crnwell bezeichnet die Hoffiiong,

dafi meine Anregung zu positiven Ergebnissen fahren kOnne» als sehr

schwach ; dieser kleinmütige Glaube gründe sich weniger auf die noch ein«6

Beweises bedürftige materielle Leistnngsunfthigkeit unserer Mäzene, noch

auf die Bereitwilligkeit, ihre Leistungsfähigkeit einer Belastungsprobe zn

unterziehen, als auf eine Erwftgung, deren Uangel in meiner Argumentierung

eine Lücke erkennen lasse. Es werde in dem Flugblatt stets auf das

Beispiel hingewiesen, das englische und vor allem amerikanisdie PriTatr

leute durch ihre geradezu f&rstiichen Bibltotheksschenkongen gegeben haben.

Die Anwendaug dieses Vorbildes auf unsere Verbältnisso sei nicht zutreffend.

Denn während bfi uns Gründung und Verwaltung öffentlicher Bibli.>th»'k*-n

der ^faalluln'it Fürsorge onttT.stclu'ii, weshalb jeder euiztlno Staatsbürger

nach s»'incm Vermögen zur Bcitrai^sb-istiing herangezogen werde und glaube,

das Seine satis supeiquo irt tan zu haben, seien in England und in den

Vereini},'teii Staaten BibliDtheken /unu-ist Schöpfungen von Privaib-nten,

di<' nur durch große Stiftungskapitalien oder nie erlahmende private Uuter-

.^tütziing bestehen können. I>ies»^ Stiftungen seien in den meisten Fällen

Bestätigungen eines bt-wundernswerten GemeinsiniU's, denen aber der Wunsch,

dem Namen des Stüters Dauer, ja UnvergeÜlichkeit zu sicheni, nicht ab-

gesprochen werden könne. Dieser zugleich hochherzige und kleinliche Zug

kehre in allen diesen Gründungen immer wieder. Auch dem sorgfältigen

Chronisten dieser Schenkungsakte werde es kaum gelingen, Geldspenden

an englische und amerikanische Staatsbibliotheken zu entde(ken.

Vslv aljer haben nur solche Institute und SO werde das Vorgehen des

Herrn Heichelheim wenig Nachahmer finden, üm ans dem Vorkommen dieser

versprengten Schwalbe schon auf die Nähe des Sommers zu schließen,

dazu gehöre leider weit mehr Optimismus, als das in unseren Himmels^

strichen noch sehr gering ausgebildete Staatsgeflihl des Einzelnen anzu-

nehmen berechtige.

ich hätte darauf leicht erwidern können, dali mir der Unterschied

der Verhältnisse gar wohl bekannt war. daß ich nicht im entferntesten an

Milli"nt ns]iend"'n unserer Keichen gedacht habe, dal3 ich leruer sehr wohl

wnßtr. dalJ die ain-rikanischen Milliardäre sich nicht lediglich aus ideal-^n

Motiven Ihm ihren Stillungen leiten lassen, was allerdings meines Erachtt-n» deu

Wert der Spenden nicht herabdrücken kann (hierin bin ich, der Idealist,
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wie ich offen bekenne, Realist), vor allem, daß, wie schon oben hervor-

gehoben wurde, ich wohl auf das englische und amerikanische Beispiel

verwies, daß jedoch Ausgangs- und Endpunkt meiner Ausfährnngen Bei-

spiele waren, die unseren Verhältnissen iranz analog sind. Aus dem mit-

geteilten Briefe des Tübinger Oberbibliotbekars sieht man aber, daß Herr

Heicbelheim nicht einmal eine ^Teraprengte Schwalbe" ist, sondern in

Tübingen einige Genossen bat. Eines allerdings ist gewiß: Weder Herr

Heichelheim noch die mir iinbekannten Tfihinger OOnner haben eines schOnen

Tages so ganz von selbst in ihre Taschen gegriffen, nm den dortigen

Bibliotheken Mittel zur Yerfngnng zn stellen, sondern sie sind — der Brief

Geiger*8 besagt es ja deutlich — dafür gewonnen worden. Dasselbe gilt

natfirlich Ton jenen, die die 40.000 Mk. für die Erwerbung des Psalterinms

Yon 1459 der Berliner kOnigL Bibliothek gespendet hatten. Damm ver-

dienen sie nicht geringere Anerkennung. Und darauf kommt es an: die

munifizenten Kreise müssen auf die Bedürftiisse der Bibliotheken aufinerksam

gemacht werden, es muß ihnen ge/.eigt werden, daß mit den staatlichen

Mitteln das Auslangen nicht gefhnden werden kann, ja, daß der Staat hier

ebensowenig wie sonst in der Lage ist, allein alles zu tun, sie müssen für die

gi'oßen Aufgaben der Bibliotheken interessiert und dafür gewonnen werden,

durch Betätigniig ihres GemeinsinnJ^s auch auf diesem Gebiete sich um

"Wissenschatl und BiltlunE: verdient /.u iiiarlieii. Dem Einwände, daß unsere

Hibliotheken vom Staat (liialtijn werden, ein Kiiiwanti, der sehr nahe Vwi^t

und der auch mir oft gemacht wurde, ist leicht mit dem Hinweise liatauf

7.\\ begegnen — und das habe ich stets mit Erfolg getan — , dali auch

zum Tifis|>iel die Erhaltung und Au.^^tattull^ der kaiserlichen Akademie

der Wissenschaften, von Waisenbrin>eni. Siutäh'rn u. s. w. Aufgabe des

Staates ist und daß trot/di-ni noeh niemand darin eine Einmengung in die

Ingerenz des Staates gesehen hat, wenn Private die Erfüllung di< ser Auf-

gaben ihm erleichtern. Warum soll denn gerade bei staatlichen Bibliotheken

diese Munifizen/ nicht zu erwirken oder gar ein Gedanke sein, dessen Ver-

wirklichung ins Keich idealer Träume gehört, wenn andere staatliche

Institute sie schon längst erfahren ? Die Sternwarte, nm ein anderes Beispiel

zn nennen, ist ein staatliche.s Institut und dennoch wurde der große astro-

physikalische und -photograpbiscbe Apparat durch die Spende von

100.000 fl. eines bekannten Mäzens ibr verschafft und neuerdings liat ein

Privatmann den Betrag von 500.000 Kronen für die Errichtung eines Instituts

für Radinmforschnng der UntTersitftt gewidmet» das doch natürlich auch ein

staatliehes Institut sein wird. Warum soll die Ohnmacht des Staates, allein

alles in leisten, die auf anderen Gebieten ohneweiters einbekannt wird,

gerade auf dem Gebiete des Bibliothekswesens, auf dem es sich ebenfalls
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geltend macht, nicht betont werden? Warum sollen daher gerade wir

Bibliothekare so kleinmfttig und kleinglftnbig Bein, dafi wir nicht einmal

den Verench machen sollen, ob wir denn das werktätige Interesse for

nnsere Anstalten nicht gewinnen können. Warum soll denn bei uns dem

tapere aude, das wir inr nns gewiß in Ansprach nehmen, nicht aacfa ein

pa$c«re audel folgen? Dazn gehdrt freilich ein gewisser Idealismus nnd

naiver Wagemut, dazn geboren ?or allem Initiati?e, Energie und Tatkraft,

die natürlich nicht jedermanns Sache sind. In einem Punkte hat mich

allerdings Dr. Crflwell, wie es scheint, mißverstanden. Er scheint geglaubt

zu haben, daß ich ?on der bloßen Yer Offentlichnng des , Flog-

blattes* nnd der Znstimmnngsbiißfe mir positive Ergebnisse erhoffte; daran

habe ich nie gedacht. Ich war ?om Anfang an ftberzengt, daß nnr

der direkte persönliche Appell Erfolg versprechen könne. Der

Sclilaßsatz Dr. CräweH's : .Nichts würde dem Schreiber dieser Zeilen will-

kommoner sein, als durch Tatsachen von d» r lIaltlosigk*,*it seiner Be-

fürchtungen überzeugt zu Werden ^ bestimmte mich, von einer sofortigen

Erwiderung abzusehen; »^s wiue ja doch nur eine akademische Erürtemin;

gewesen : das KnUscheidendu konuteu nar, wie er mit Kecht sagt,

Tatsachen sein.

In meinen Ausfiihrangen bemerke ich abschließend: .Die vor-

stehenden AnsAhrnngen verfolgen zun&chst den Zweck, die bUdnogb-

freundlichen und munifizenten Kreise auf ein Gebiet anfinerksam zu macbeo,

auf dem sich der gemeinnützige Sinn bis jetzt halt gar nicht bet&tigt hat.

nnd namentUdi auf die Wichtigkeit und Brspriefilichkeit von Bi-bliotheks-

Stiftungen, die nicht ein augenblickliches Bedurfiiis zu beftiedigen

suchen, sondern auch fikr die Zukunft versorgen und dadurch das Andenken

der Stifter dauernd erhalten.* Ich hatte somit von vornherein voinehndich

das Ziel im Auge, zu „Bibliotheksstiftungen", bestehend in

Widmungen von Kapitalien, .anzuregen., wenn ich auch eventuelle Wid-

mungen anderer Art, wie Baugründe, Gebftude, groBe BftdiersamDinngen,

nicht minder betonte. Deshalb konnte die Verwirklichung meines Gedankens

nur in dem Yersnche liegen, eine Bibliotheksstiftung ins Leben zu rufen.

Und 80 entstand der konkrete Plan, denn nur mit einem solchen konnten

positive Ergebnisse erzielt werden, piner „K a i s e r j u b i 1 ä u ni s - F o n d s -

Stillung zugunsten d r k. k. l ii i v e r s i t ä t s - B i b Ii <. i h . k in

Wien zur Erinnerung an das sechzigjährige Kegierungs-

jubiläum Seiner Majestät des Kaisers Ftanz Joseph 1.

1848— 1908". wie die von mir angeregte Stiftung heißen soll.

Zur Begründung dieser zugunsten der Wiener T'iiiversität.s-Bibliothek

„als gemeinsame Widmung einer Anzahl hochsiuuiger und munifizenkr
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Freunde von Wissenschiift tmd Bildung* ins Leben zn rofenden « Stiftung

groflen Stile* föhrte ich in einem der oben genannten Broachfire ala

Ergänzung beigi-l« gtcn Schriftstücke, dessen Dracklcgung ich gleichfalls Herrn

Fromme verdanke, die wesentlichen sie veranlassenden Erwägungen aas.

Es sei hier ansdrficklich bemerkt, dafi bei diesem Schriftstück, wie

die Eingangsworte: „Im Sinne der mitfolgenden Schrift „Bibli..theks-

schonkungcn, eine Anregung von Dr. S. Frankfiuitir und Zustimnnings-

brief«?* sull zur bleibcntUn Erinnerung an das GOjfihrige Regierungs-

jubiläum Sr. Miijcstat des Kaiserei eine Stiftung großtun Stils 7,u-

gunst»'n tler Wiener riiiv-r^itrüs - Bibliothek, deren Verlialtnisse und

Bedürfnisse den uiiniitttdl);n 'Mi An-stoß zur ganzen Aktmu gegeben hab"ii.

als gemeinsame Widmung eiiu'r Anzahl huchsiiiniger und munilizt'iitt'r

Freunde vun Wissenschaft und Hildung ins Leben gerufen werden," deutlich

fr»'nug besagen, der (leiaiik'- an eine Veröffentlichung in Form eines

Autrufes, etwa in der Tagespresse, vollkommen fern lag. Ich verkenne

gewili nicht die Macht und den Einfluß der Presse und auch das in Kede

siehende Unternehmen, kann in einem spateren Stadium auf ihre Mitwirkung

— etwa durch befürwortende Artikel und entsprechende Notizen — nicht

verzichten. Allein für den Anfang konnte meines Erachtens davon keine

Rede sein. Vielmehr schwebte mir nur eine von den einflußreichen

Persönlichkeiten, die mir ihre Unterstützung in Aussicht gestellt hatten,

gefiSrderte private Anregung vor. Deshalb lag mir auch jedes wie immer

geartete Bähren der Werbetrommel in der groBen Öffentlichkeit vollkommen

fem, sondern ich dadite nnr an die vornehmere Art emer stülen, durch

persönliche Momente gestotzten nnd deshalb erfolgverheifienden Werbearbeit..

Und gerade diese fand die mich fördernde nnd mir raaBgebende Sympathie

80 hervorragender Persönlichkeiten. Dafilr muBte aber in einem Schriflstdck

gezeigt werden, wie die ganze Sache gedacht sei nnd welche Erwignngen

de veranlaBt haben. Von diesem Oedanken lieB sich mein Entwurf leiten.

Den Persönlichkeiten, die Ar die Sache gewonnen werden sollten, mnBte

aber ein solches Sehriftstfick eingehftndigt werden nnd die durch Herrn Fromme

freondlichst veranlaBte Drucklegung ermöglichte es, es in schöner Form zu tun.

Es wurden jedoch nur soviel Exemplare jeweilig hergestellt, als für die AkÜon

notwendig war. Da es sich mir in diesem Aufeatz darum handelt, Öber die gsnze

Aktion, wie ich sie gedacht und geführt habe, zu berichten, halte ich es für

richtig, dieses Schriftstück im wesentlichen hier mitzuteilen. Es heißt darin:

„Die Wiener Üniversltäts-Bibliothek. die mit unzulänglichen Mitteln die

Aufgaben einer Reichs-ZentraU)il)lintiiek, die üsterreieh noch fehlt, ertullen

nmß. soll dadurch für die Dauer eine den großen Anforderungen, die au

sie gestellt werden, entsprechende Förderung uud Kräftigaug erfahren.
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So sehr anerkannt werden mnfi, dafi die ataatliehe Fflrsorge in den

letzten Dezennien das Institut bodeatend gehoben hat, so langen dennoch

auch die jetzt reicheren Mittel nur liiii. das Wichtigste aus der laufenden

Literatur zu erwerben. Die volllcommi-iie Unzulänglichkeit der Mitt+^1 fruii<^rcr

Zeiten ließ aber Lücken entstehen, die sich immer mehr fühlbar nuuhen.

und auch heute muß auf den Ankauf w e r t v o 1 1 e r und kostspieliger

Werke /.u!neist verzichtet werden. Unter den wis<5enschaftliclien Instituten

ist jed<»ch die Universitats-Bibliothek von lifsi iiderer Bedeutung, da si-- die

Nährquell«' aller anderen ist. Diesen langst und allgemein empfundenen

Übelstäiiden abzuhelfen, soll Aufgabe der geplanten Stiftung st in.

Diese Stiftung würde durchaus den kuiidiremachten Allerh<'< ]i>tt'n

Intentionen unseres erhabenen Monarchen, die Erinnerong an die seltene

Feier durch gemeinnützige Werke festzuhalten, entsprechen. Mit der

Stiftung wurde aher aach ein der GrOße des seltenen Ereignisses würdigei

Werk geschaifen werden, das, in rniserem Vaterlande bisher einzig in seiner

Art, eine Knltnrtat von höchster Bedentnng wftre, weil es ia

sich den Ansporn für andere enthält, zu gleichem Tun sich anznschlieBen.

Denn die Stiftung soU eine offene bleiben und Ergänzungen durch weitere

Widmungen ermöglichen."

Aus den von mir, wie ausdrücklich herrorgehoben wurde, ohne

späteren Erwägungen und endgiltigen Beschlusses der maBgebenden

Paktoren irgendwie vorgreifen zu wollen, Torgeschlagenen Bestimmungen

der Stiftung seien die folgenden hiti mitgeteilt

:

,2. Die für die Stiftung gewidmeten Kapitalien werden ziu8brin£:enJ

angelegt und die jährlichen Erträgnisse der Bibliotbeksdirektion zur Stiftung^-
_ «

gemäfieu Verwendung übergeben.

3. Die Erträgnisse der Stiftung werden verwendet:

a) Zur Ergänzung von Lücken in den Bücherbeständen der Wiener

Üniversitäts-Bibliothek, soweit es sich um wertvolle oder kostspidige

Werke handelt.

b Zur Erwerbung ganzer Sammlungen wertvoller Werke, die unzureichende

* Bücherbestände in bestimmten Literaturgebieten zu ergänzen vemOgfB

oder die an sich einen bedeutenden Gewinn für dieBibliothek darstellen.

c) Zur ErweibuHLT neu erscheinender wertvoller und kostspieli'rerWerke.*

5 An sichtbaren Stellen werden im großen Lesesaale der Univt^r-

sitats-Bibliothek zwei Marmortafeln anirebnuiit, die in Goldbuchstaben, und

zwar die eine die Bezeichnung der Stiftung und die Namen der Stifter, di^

andere den Zweck der Stiftung für alle Zeiten und zum Anapome für

künftige Widmungen enthalten sollen.
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1. Den Stiftorn bleibt es unbfnommeu, etwa zu bestimmen, dalJ der

iiut ihre VViJmuns,'t'n entfallende Teil der Erträgnisse zur Erwerbung von

"Werken eines bestimmten Literaturgebietes, dem ihr besonderes Inter-

esse zugewandt ist, verwendet werden soll.

7. In jeden aus den StiftnncrsertrSLMiissrn erworbenen liand winl

ein entsprechend hergestelltes Huch/.eiciien eingeklebt, das die Bezeichnung

der Stiftung enthält, ferner trägt der Kücken d.-» Bandes den Aufdruck

:

,,Jubiläumsfond8-Stiftuntr 1848— 11»08". Erwerbungen nach Punkt 6 ent-

halten außerdem ' in Buchzeichen mit dem Nain«'n und dem Bilde des

betretiendon Stifters aiid auf dem ßöckeu den Aufdruck : ,Widmung (Name

des Stifters)'.

Die aoB den Stiftungserträgnissen erworbenen selbständigen Werke

rden in der Bucheraofstellung tunlichst rftumlich zusammengehalten und

dadurch zu besonderen, ftufierlich kenntlichen S ammlnngen
Tereinigt.*

Von der Zastimronng, die meine Absicht in akadeoischen Kreisen

fand, gibt das folgende Schreiben des roijfihrigen Bector Hagnificns der

Wiener Universität, Hofrates Prof. Dr. Ebner Bofenstein, vom

Ii. Febmar 1908, Z. 917 ex 1907/08, Zengnis. Es lantet:

,Sebr geehrter Herr Knstos 1 Der von Ihnen angeregte Phin, unsere

UniTersitftts-Bibliothek darch eine im groflen Stile anszastattende StifUing zu

heben nnd zn kräftigen, hat nicht nnr meine persönliche Sympathie, son-

detn, wie ich Ihnen mitteilen kann, anch im akademischen Senate der

Wiener UniTersität freudige Anerkennong gefanden.

Ich möchte daher ebenso, wie mein Herr Amtsvorgänger das in einer

an Sie gerichteten Zuschrift am 1. März 1907 getan hat, aach meiner-

seits diesem Unternehmen den besten Erfolg wünschen und begleite das-

selbe mit meinen Tollsten Sympathien, nmsomehr, als es sich um eine knt-

turelle Tat von größter Bedeutung handeln würde, die in unserem Vater-

lande einzig in ihrer Art wäre. Der Rektor der k. k. Universität Viktor

V. Ebner."

Mußte schon di»"^- von d»T berufensten akademischen StelU- kom-

mende nfTi/.ielle Äußerung' mich in meiner Absicht, zu deren Verwirklichung

mich auch besonders nachdrücklich Herr Sektionschef Dr. v. Cwiklinski und,

allerdings nicht ohne seinen Zweifel am Erfolg zu betonen, Herr Ministerialrat

Dr. V. Kelle ermunterten, bestärken und mir als moralische l'nterstützung

hochwillkommen sein, mußte di" Billiirunir des Stiftungsplaus durch jene

bedeutenden Persönlichkeiten, die durch d'w > ben genannten Znstimmungsbriefe

meiner Anregung beitraten, meinen Mut krältigen, so forderten mich eine

Anzahl von ihnen und andere noch wirksamer durch Fürsprache und
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Empfehlong. Insbesondere möchte ich hier Ihren Exzellenzen, den Hemo

Geheimen B&ten Grafen Lanckorodski, Freiherro Chlnmeckj, Freihem

f. Ganfech und Dr. v. Eoerber, ferner Herrn Hofrafc Dr. Hallwich, namentlich aber

8r Exzellenz Herrn Geb. Rat Grafen Stfirglch, der von allem Anfang an der ganue

Aktion sein persönlichf-s Interesse znwandte und mich jederzeit mii Hat

nnd Tat wohlwollend und verständnisvoll unterstützte, den tiefempfundent^n

Dank ab-tantii.

Ohne sich ülortriobene Hoffnun>?»'ii über d» n Erfolf,' der Aktinn M
machen, waren .sie mit mir einig, 'laß l'-r Versuch eben geniucht werd-^n

niüsjie nnd daß auch die Form der Jul ilauuisstiftunir d« n entsprechenden

und berechtigten Anlaß biete. Daß ainlen r.st ilt> gerade darin, niii Kuck-

sicht auf <lie vi« l. n k«inkurrifreii»ltMi Stiftuu^r'-n nnd die sonstige .-tatk" In-

anspruchnahme in diesem Jahre, 'iii'- grolj»- Schwierigkeit liege, ward-

dabti keineswetrs verkannt, Beni' ksichligt man alle diese Umstände nnd

erwägt man noch, daß der Kreis jener, die für Stit^tungen überhaupt

und für die beabsichtigte im besonderen in Betracht kommen, sehr Wm
ist, bedenkt man, daß es sich fdrs erste nur dämm handeln konnte, dt^n

Anfang zu machen, daß aber, wie überall, gerade hier der Anfang selir

schwer sein mußte, berücksichtigt man schließlich, daß es sich um di«

Aktion ehies Einzelnen handelte — denn von einem Komitee oder der Mit-

wirkung der Presse konnte als vollkommen wirkongslos in diesem Falle

keine Bede sein — nnd legt man noch dazu die grofie Skepsis in <iii

Wagsfhale; erwSgt man alle diese ümstftnde, so wird man den bis-

herigen Erfolg nicht gering anschlagen dflrfen und es begreifen, dafi ick

mit einiger Genngtanng den Kollegen mitteüe, da6 der Yerssck
insofern gelungen ist, als die beabsichtigte Stiftuof

trotz aller F&hrlichkeiten gesicher ist nnd aus Anlal

des 2. Dezembers 1908 aktiviert werden soll.

Das große Interesse und das tiefe Terstftndnis, dafi ich bei Seiner

Durchlaucht dem Prinzen Franz von und zu Liechtenstein, dessen Widonnif

der von ihm erworbenen Bibliothek des russischen Historikers Bflbassow

die Universit&t den Grundstock für das Seminar fiir ostenropfttsche Ge-

schichte verdankt, fQr meine Absicht fand, hatte zur Folge, dafi 8e. Doreh*

jaucht d'T regierende Fürst Johann von und in Liechtenstein die hoch-

herzige Entschließung faßte, für die beabsichtiirte Stiftung mir den R-trai?

Von lO.OUO K zur Verfüguiiir zu stellen und ii; « riiebenden Worten ?«-ine

«Sympathie für den sihöiien (t.danken~ und den „guten Zweck** auszu-

sprechen. Auch V">n und' rm .Sfitt-n hatte irh schon früher be.*5timnite Zu-

.«ag'-n erhaltfii und das durch den regierenden Fürsten gegebene B<Mspiel

hatte zunächst znr Folge, daß ich in verhältnismäßig kurzer Zeit den Be-
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trag Ton weiteren 12.000 E erhielt'), so daB die Stülaog mit einem

Anfangskapital vop 22.000 K ab Jobilftumsstiftang aktiviert werden kann.

Aber ich darf schon jetzt aof Grand bestimmter Zusagen hoffen, daß dieser

Betrag in absehbarer Zeit eine erhebliche Steisferung «rfahren wird*), and

die erfolgte Aktivierang wird es ermöglichen, die Aktion in größerem Stile

weiter zu führen. Ich darf wohl auch erwähnen, dali ein mir btfri'Uiidoter

Architekt sich bereit erklärt hat, die von mir })roponierten Marmoitiiteln

kostenlos herstellen zu lassen, so daß auch die etwaige erstmalige Ver-

wirklichnng des im Stiftungspinne stehenden Gedankens, der sich als Schmuck *

des Lesesaales ebensosehr wie im Interesse der Stiftung empfielilt, weder

der Stiftong noch der Behörde Unkosten verursachen wird.

Es frent mich, bier darauf verweisen zn kennen, daB der Vorstand

der Wiener Universitits-Bibliolliek, Dr. Wilhelm Haas, in seinem' ge-

legentUeh der Dezennalfeier des Osterr. Yereins für Bibliotiiekswesen ge-

haltenen Vortrag .WMtere An^ben des Vereines* (abgedruckt in diesen

Ifitteilnngen X. Jg., 2. Heft, S. 102 ff.) sich, was diese Frage betrifft,

in erfroolicher Übereinstimmung mit mir befindet. Es wird dort die Steige-

rung der Dotationen der einzelnen Osterr. üniversitAts-Bibliotheken be-

sprochen. Bs hdßt dann' (8. 106): «Es ist also dankbar anzuerkennen,

daß bereits so viel geschehen ist, und doch ist es nicht genug, die Wiener

Universitftts-Bibliotiiek muB mindestens lOO.OuO K und die tbrigen min-

destens 50.000 K Dotationen haben, wenn sie ihrer Aufgabe nur halb\s:egs

genügen sollen. . . . Wie bescheiden sind doch eigentlich diese Summen

zu den Dotationen des britischen Must ums, der Pariser National-Kildiothek

und der königl. Bibliothek Berlin usw. Und selbst diese Summen genügen

kaum, reichen aber schon gar nicht zur Ausfüllung vorhandener Lücken

oder zum Ankauf vnn kostbaren Objekten, wie sie trerade die Zeitumstände

bi»-tt'n.* (Folgen dann dafür Belege, so insbesondere di'> Aktion de.s (itdi«-im-

ratos Dr. Schwenke zur Erwerbung des Psalteriums von 1459.) Dann heißt

es weiter

:

«Wir sehen daraus, daß der Staat allem für die großen Anforderungen

nicht immer aufzukommen vermag, und daß das Publikum auch freiwillig

etwas beitragen soll. Es finden sich ja auch bei uns QOnner, welche ihre

Büchersammlungen einer Universitftts-, Studien- oder auch einer Volks-

Bibliothek vermachen. Aber Beiträge zur Erhaltung und Vermehrung der

3/ Die Angabe der Stifter und Stiftungen bebaite ich mir vor, bis die

erste Aktion snm Abseblasse gekommen sein wird.

*} TatalchUeh Itann ich snr Zeit, da diese Zeilen tum Oracke gehen,

ergtosend mitteilen, dafi ich mit sirka 50.000 K fßr den Beginn der Stiftung

rechnen kann.
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Bibliotbek sind ftnßerst selten. Da ist em Feld für die TItigkeit des

Vereines, er soll das Pabliknm interessierea, da8 es »ir Erhaltung» Ter-

mehrong nnd BrgSnznng der Bibliotheken b^trflgt* Bs wird dsno aif

das Beispiel des Kommerzienrats H. in Gießen« anf die großen Sdics-

knngen der Amerikaner verwiesen nnd gesagt, «wenn wir das lesen, dt

regt sich wohl der Neid, nnd die Frage tancht in nns anf: Ist so etwas

bei ans denn nicht möglich? Gewiß, man mn6 nnr öfter anklopfen. Hin

schwacher Versuch Dr. Prankfarter's in <1or /Zeit" Nr. 831 ex 1905 iit

freilich ohne Rt-sultat gewesen, aber das darf uns nicht abhalten, d^-n

Versucli zu enieuern ! Vielleicht gelingt es dann, manch kostbares Stack,

das jetzt ins Ausland wandert, der Heimat zu erhalten."

Man ersieht daraus, daß hier dieselbe Aktion mit denseilten (JrünJ*^n

als notwendig erkannt und bezeichnet wird, die ich nicht nur in ^in^m

Zeitungsartikel, also viel wirksamer als in den nur an die Faeiikreiie sich

Wendenden Vertinsiiiltteilungen, anc^eregt, sondern auch in Form einer

Stiftung zu verwirklichen iresueht habe. Besonders uiöehte i^h

tonen, daß es sich ausdrüiklich um Bfitriige Privater zur Erhaltung. Ver-

m' lininir und Ergänzung der Bibliotheken auch in den Ausführungen in jen^m

V ertrag handelte. Wenn nun auch in der Zwischenzeit die Verhältnisae (ir

die L'niversitftts-Bibliotheken sich dadurch gebessert haben, daß sie seit

11H>7 eine weitere Einnahmsquelle durch den Bibliotheksbeitrag der

Studierenden erhalten haben, so bleibt erstens noch immer die als un-r-

läßlich erkannte ErbnlnniEr der Dotation auf mindestens 1 00.000 K ftf

Wien nnd 50.000 Ä'^ für die übrigen ein unerfüllter Wonsch nnd nur

die Dotation bildet einen sicheren Posten, mit dem man bestimmt reebnen

kann, alle anderen sind variabel — nnd zweitens wird diese Sxnnahme

(was der Verwaltongsbericht der Wiener üniTersitftts-Blbliothek I. 1907/08.

8. 13, ausdrücklich besagt) «ihrer Bestimmung gemftfi zum großen Teil für

den Ersatz verbrauchter Werke, femer f&r den Ankauf von weiteren

Exemplaren häufig begehrter Handbficher des Lesesaals nnd zur Erneue-

rung des oft sehr beschädigten Einbandes der letzteren verwendet*, so daß

dadurch der Fonds för Erwerbungen fflr die Bibliothek nicht so sehrver-

grOfiert wird, wie es den Anschein hat.

Sollte aber der Versuch gemacht werden, die als so wünschenswert

bezeichnete Anregung zur Tat werden zu lassen, so konnte nnr einerseits

an die Gewinnung von Ergftnzungs-Fonds für Erwerbungen gedacht werden

(nur von solchen Zwecken ist deshalb auch in dem zitierten Vortrag,

und /war mit vollstem Iii, die Kede), weil nur diese Zweckbestimmnne

sieh Iiis würdii; einer t»iu;itlii'hen Bibliothek und, wie der Krtdg- zeigt, ah

möglich und aussichtsreich erwies, und drängte sich andererseits fulgerithug
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der Gedanke der Stiftan; auf, weil nur sie den Donatoren die Möglich-

keit bietet, aach mit einem kleinen Betrag für die Daner die Bibliothek

XQ fordern.

Der Gedanke an die FflUe von Mühe nnd Arbeit dieser anfieramtliehen

md mir selbst auferlegten Tätigkeit nnd an die Schwierigkeiten, die sieh ihr

in den Weg stellten, wird znräckgedrängt dnrch das Bewnfitsein, im

Interesse einer grofien Idee gewirkt zn haben, der Idee, der Betätigung

des GeiDfinsinnes ein neues Feld gewiesen and gexpitrt zu haben, daß sich

auch tür eine staatliche Bibliothek private Hilfsquellen er-

schließen lassen, dali somit mein Optimismus nicht ganz unberechtigt war.

(ianz unterdrücken kann ich auch nicht das Bewußtsein, mit schwachen

Kräften auch meinerseits zu <'inMr {latrioiisi htii Tat den Anstoß gegeben zu

haben, die die Geber ebenso ehrt, wie das Institut, dem die Galten zu-

kommen. Denn ich darf aus Erfahruiifr feststellen, daß der Name unst res

erhabenen Monarchen, der mit der Stiftung dauernd verknüpft ist, und die

Liebe und Verehrung, die seine Person genießt, auch diesfui Werke, das

"idealen Zwecken dienen soll, hilfreich gewesen sind; dazu wirkte der

Wunsch mit, der ersten Universität des Reiches, der ja die Bibliothek dient,

zu nutzen. Daß meine persönlichen Beziehungen mir die Arbeit und den

Erfolg erleichterten, soll dabei nicht bestritten werden.

So wird <lie seltene nnd erhebende Feier, die Österreichs Völker

in diesem Jahre begehen, auch segensreich für die Wiener Universit&ts-

Bibliothek sein, aber auch bedentongsyoU für das ganze Bibliothekswesen,

denn es ist die erste derartige Stiftung fiberhanpt, die nun ge-

schaffen wurde. Ich sollte aber meinen, dsB das hier gegebene Beispiel

auch far die übrigen österreichischen UniversitätS' nnd Stadien-Bibliotheken

nutzbar gemacht werden sollte. Der Beweis ist erbracht worden, daß sich

Erfolge erzielen lassen; ohne daB man flbersohwengliche Hoffiiung hegt, darf

doch fortan nicht mehr von allzustarkem Pessimismus und kleinmfitigem

Glanben die Bede sein. Mit Variation eines bekannten Satzes möchte ich

sagen: in magnü w>lui»$e nec68$e «sf.

Wien, im November 1908. Dr. S. Frankfurter.

Dr. Karl v. fistreicher-Rozbierski f.

Am 30. September 1908 starb in Krakau im 81. Lebensgahre der

Nestor der polnischen Bibliographen und Bibliothekare, Eofni Dr. Karl

T. Estreicher-Rozbierski. Siebenunddreißig Jahre leitete er die

k. k. Jagelionische Universitäts-Bibliothek, und als er 1905 zurücktrst, verließ

er auch damals noch nicht ganz die Stätte seiner langjährigen Tätigkeit.
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Anf Grund eines Ministflrialerlasses wurde ihm sein Arbeitszimmer in d*r

Bibliothek bis znr Vollendunpr seiner Bililiog^raphie reseniert. Tadäfirii-h

erschien Estreicher in der Bibliothek, am weiter an seinem Lebensweriie

zn arbeiten.

Die polnische Wissenschaft verlor in ihm dn\ Mann, der sich mit

dem größten Eifer dem höchst nützlichen, zugleich aber undankbarst*'i;

Zweige der Wissenschaft opferte : der Bibliographie. Die große Liebe ra

seinem Vaterlandc, zar Literatur, stärkte ihn in diesem großartigen Cotir-

nehmen. Bibliographien werden — im kleineren MaAsUbe nntemommeo —
fast immer von wiBsenschaftlichen Vereinen, von mehreren Hitarbdieni an-

geföhrt, denn die Arbeit übersteigt die Kräfte eines einzekien Kenschen.

Bstreieher liefi sich nicht abschrecken. Mit Kot griff er in und seine«

anermftdliebea Fleiße, seiner Ansdaner hat die Wissenschaft za erdankm,

daß das Werk zustande gekommen ist Darin li«gt die 6r<(6e dieses Ter-

dienstes, darin anch der Grand dieser Yerehrnng, mit welcher ihn Landi-

lente nnd Freonde nragaben.

Karl T. Estreicher wurde am 22. November 1827 in Krakau geborca.

Sein Yater war Professor der Natorwissenschaften an der JageUonisch«

Universitit. Kstreicher studierte in Krakau Jos nnd trat spiker in des

Gerirhtsdienst ein. Im Jahre 1855 wurde er zum Oerichtsa^jnnkten, 1863

xom Notar ernannt. Den letzteren Posten hat er nicht fibemommen, deaa

zugleich mit dieser Ernennung erhielt er Tom Markgrafen Wielopolski, dos

damaligen Statthattei des Königreichs Polen, die Benflong zum Totv-

bibliothekar an der UniYersitftt in Warschau. Seit langem beschäftigte ack

Estreicher neben seiner amtlichen Tätigkeit mit der Literatnr, nnd noch in

L<iiiliersr schrieb er eine Biographie von Adam Mickiewicz. Diese Ärbt-it

lenkte tÜH Aufuh rkj^amkcit der Organisatoren der War^^chaiuT Universität,

die damals neu eingerichtet Murde, iiuf ihn, ihr veriiankte er, daß ihm

eine gün>tigere Gele^^enheit für «<'iin' Arbeiten, eine seineu Aulagen mehr

entsprerhendt' Stellung gel« t> n wurdr-.

Ohne 'AugiiTU folirtf K>treicher dem Kuf»- und übi-rnahni (l« n Post*Mi

Die damit vt-rhundt ne Arl^-it war ihm '/war fremd, aber er j^- lieute kein-"'

Mühe, um sich dayn einzuarbeiten. Sch<-u seine Doktoratsarbeil war ein^

bibli"thekswii«t;t'ns<hartliche. sie behandelte die ersten beiden Krakaow

Drnrker Günther Zainer und Sveniopelb Fiol. Im Jahre IStiö beirann

Kstrejeher seine Vorb'snnirtn der Warschauer Universiiat über

Bibliographie. Damals s»hi<n dachte er Über eine Bibliographie, die di^

ganzp literarisrhe Tätigkeit Poi- ns umfassen würde, damals entstanden aock

kleinere theoretisch-bibliographische Aufsätze. Aber nicht die WarschaoM*

Universitäts-Bibliothek war zu seiner Werkst&tte bestimmt Als im Jahi«
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1868 infolge des unglilcklichen J&nneranbtandes von 1868 die üniTertit&t

mssUlziert wsrde, yerließ sie Estreicher und kehrte nach Krakau xnrück.

Hier wurde ihm das eben nach dem Tode Ton Hoczkowski Takante Biblio*

thekariat der Jagellottischen UniTersüftts-Bibliotfaek angeboten, nnd er nahm

«8 an.

Sein iünt trat er nnter möglichst schlechten VerhAltnissen an. Das

BibUotheksgebftade, das altersgraue CoUeginm maios war gftnslich nmgebant

'worden. Der Umbau war zwar beendet» aber jetst galt es die Bficher aof-

'/ustellen. die während der Arbeiten Ton einem Teile in den anderen

geschleppt, in srroßfn Haufen auf dem Boden herumlagen. Was das für

«in«' Arbeit bedeutet, die IJüchcr zu ordnen, zu katalugisiereii, aufzustellen

— ist einem jeden l»«'kannt, der auch nur nebenbei mit einer Bibliothek

ZQ tun hat. Wenn man dabei die damalige äußerst geringe Anzahl der

Beamten berücksichtigt, die zur Nnt für laufende Arbeiten ausreichten, so

inn(3 man staunen über die Riesenarbeit, die da in ziemliiii knr7(^r Zeit

ausgeführt wurde. Es ist selbstverständlich, daß man dabei auf keinerlei

Finessen der Bibliothekswissenschaft, die damals eigentlich noch im Ent-

stehen war, Kücksicht nehmen konnte. Es galt hier raAglicbst rasch

Ordnung zu schaffen, um die Schätze dem allgemeinen Gebrauclie nicht /u

ontziehen. Mit grOÜter Liebe hing Estreicher an seiner Bibliothek. Sein

ganzes Streben ging danach, die Bibliothek möglich^ft zu vergrößern. Mit

Stolz wies er in seinen letzten Lebcnsjaliren darauf, dal3 er die Zahl der

Bücher verdreifacht und besonders, daß er die Bibliotheca patria sehr

TOrgrOOert habe. Selbstverständlich geschah das nicht nur mit Hilfe der

geringen Dotation, die die Bibliothek erhielt. Hauptsächlich waren es

Oeschenke, welche die Jagelionische Bibliothek zur zweitgrößten Universitftts*

Bibliothek in Osterreich machten. Bstreicher schente keine Mühe, um die

Sammler zu bewegen, ihre oft sehr kostbaren Schätze, die wenig bekannt

und benfitzt wurden, der Jagelionischen Bibliothek zu schenken. Die

auf diese Weise vergrOfierten Sammlungen wurden zur Werkstätte, in der

seine Bibliographie entstand.

Mit Becht hob sein Nachfolger im Bibliothekarsamte Dr. Pap^ in

4er Trauerrede hervor, daß es nar die Jagelionische Bibliothek gewesen

«ein konnte, an der ein derartiges Werk wie Estreicher's Bibliographie ent-

stehen konnte.

Neben der Bibliothek nnd der Bibliographie beschäftigte Estreicher

immer noch die polnische Literaturgeschichte, und diesem Umstände ver-

ilankra wir eine ganze Beiho von treflTlichen Monographien und Studien.

Von Kind auf hatte er eine besondere Neigung fürs Theater, und er

wurde auch sein Historiker, Bio- und Bibliograph. Alles, was mit dem

8
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Theater im Znsammenhange stand, beschäftigte ilm aul3» ronloiitlich bis in

die letzt»'!! Tago, alle möcrlichen Materialien, Bciträco .sammelte »t mit

»*iiisi^»'i! Flt'ili«' mul aus diesen Notiz' ii. aus eicrenoi- laiiirjahriL'er KrlaLranir

ont.^tautl »'ii! diviliiindiirt's Werk: .Di»^ Tht-at^r in Polen", ein f''rmlii-b<<

An liiv, eiiio unschat/.h.trr (^iK-lIf v..ii luitTmeÜli'^hem IJeichtnm für fin^

kritische (loscliiclite des Theaters. Ein tVin*r Kenner und Kritiker, war

Estieich' 1 .<« it 20 Jahren Mitsrlied «ler Tli'^ator-Kominission de.>' galizischen

Landt'saiisschn-x's — trewiü eine iiOchst seltene Erscheinung bei Biblio-

thekar«!! und Biidiotrraitheii.

Di.'scr Vit'lseititrkeit des Geistes entspraf'h bei Estreicher auch s^in

lebhaftes (temüt. Immer leutselig- und /.uvorkommend, auch für ««-ine

jüngsten Mitarbeiter, interessierte er sich für jedes wissenschaftliche I nu^-

nehmen. Jeder Ratsuchende war willkommen nnd E.«?treicher scheut" k^ine

Mühe, eine An^kunft, einen Rat zu erteilen. Seine biblioirraphischni

Notizen standen jedem zur V*rt'ägang, seine Kenntnisse der National-

literator, sun angewöhnliches Wissen, nnterstätzt dnrch ein aosgezeicli-

netes Gedächtnis, welches ihn bis znm letzten Lebensjahre nicht Tvttefi,

waren eine Schatzkammer, ans der er jedem das GewQnsehte erteilte.

Estreicher's Lebens-, zugleich anch sein Lieblingswerk, war die pol«

nische Bibliographie. Schon in Warschan 1868 entwarf er den Arbeite

))lau, aber erst in Krakau trat er an die Ansarbeitang des ersten Teilte

des Werkes. Die Schwierigkeit des Unternehmens beurteilte er Tollkommea.

/.ugl-ich aber war er fllberzeugt von seiner Notwendigkeit. Das Pehl«D

t^in» r Bibli 'irraphie \Yar srhon seit langer Zeit in Polen gefühlt worden, and

es gab mt'lir»'i>. die sich an diese Ai'beit wairten, aber keiner luhrtn yi'

so weit, laß sio d'Mn allsr''mein«'n Wunsch*^ <'ntsprechen könnte. Von .T-'S-i

Andr«M^ Zuau-ki's .. l'i"«;ruuima litt^Tai iiiui- i 1 7;)2) angefangen, kann uui.

eine iran/t' K-ili»* v<>n Weiken aut/aliUn, die zwar direkt keine Bildiv-

iriaphien /,u nennen sind, jedf-nfalls ai»er mehr .«der wenig< r genaue, m^h:

oder weiii<;or nützliche Verzeiriiiii>s(» von fMihiischen Werken ])esitzen. Da-

wichtigste von diesen Werken l^t Bentkowski's Geschiclue d» r p'unis<'h«-!.

Literatur (polnisch), welches durch lange Jahre die Hasis für weitere For-

schungen auf dem Gebiete der Literatar und Bibliographie i)ildete. LelewelN

Werk . Bibliogralicznycb ksi:iL' Iwoje" (Zwei Bücher der Bibliographie"^ 182ä

und 1*^26 erschienen, gilji neben wertvollen bibliographischen Mitteilone^r

auch die Theorie der Bibliographie. Sehr wertvoll war auch das Werk

Joch'i'< ,Obraz biblio^:rafic7.i!o-histe>ryczny literatury i nauk w Polsce*

(Ein bibliographisch-historisches Bild der Literatur und Wissenschaft in

Polen), welches aber nicht beendet wurde. Alle diese Werke waren jedoch
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entweder unvollständig oder nnvollendet geblieben, so daß man ancb weiter

die Notwendigkeit einer vollkommenen Bibliographie empfand. Die Über«

Zeugung von der Notwendigkeit nnd Nützlichkeit einer solchen Arbeit gab

Estreicber den wissenschaftlichen Impnls znr Bibliographie.

Neben dieser Kficksicht war aber noch ein zweiter Omnd, ihr ihm

diese Arbeit aufdrang-, es war das t,'('kraukte Nationalf^efühl. Es waren

Jahre, wo m.jii iia< h Xiederwerfiing des AutVtandos von 18^)3 den Polen

auch das Kinzig»' n»'hmen wollte, was ihnen blieb, tlie Literatur, die Sprache.

In dt'r Vori('«lo zum V. Hände seiner Hiblii>i:iai>lii'' »izalilt Estreirh<'r fol-

i,'»iidi- Ei»iäi)de, die seiir rharakifri.-tisrli fiir ili»- daiuiiiigen Verhallriis.se im

Königreiche Polen ist: ,Als im .lalire 18B8 der Kurat'-r der wissen-

schaftlichen Aii.^iiiltiii m K"nLrr«l.!i"»l.'n, d«T KigiiTungsrat Witte, erfahren

hatte, da(3 irh die jti.lni<ch.. Bibliographie zu \ eiotTentl'chfn bfabsiciitige,

riet f-r mir von dieser undankban^n Arbeit ab und bewies mir liUiL-- und breit:

Ihr Polen habt keine Sprache, nur ein Idiom, ihr habt kenie Literatur, ihr

mäßt euch einmal dies.n Provinzialismus au> (lern Sinne schlagen und

euch in die groüe nissische Literatar einvcrlcibeu.'' Estreicher stellte sich

die Aufgabe, zu beweisen, da(3 es sich nicht so verhielt, wie es Witte

meinte, daß die ^groÜe russische Literatur** noch bis Mitte des XIX. Jahr-

handertä weit liinter der polnischen stand, und daÜ erst das letzte Viertel

des vorigen Jahrhunderts ein rascheres Anwachsen der rassischen literarischen

Produktion, die polnische quantitativ, nicht aber qualitativ übertreffend, auf-

weist. Schon 1880 konnte Estreicher nachweisen, daß Polen seit der Er-

findung der Buchdruckerkunst bis znr Mitte des XIX. Jahrhnndertes

über 80.000 Drucke aufzuweisen hat, wflhrend in derselben Zeit der

russische Bibliograph Sacharow, neben den rassischen auch ruthenische,

weifi-mtheniscbe und slovako-serbische mitgerechnet, die Zahl kaum an(

24.000 bringt. Von diesen zwei Impulsen geleitet, widmete Estreicher

sein Leben seinem großen Werke nnd er hatte die Freude, sein Werk

fast abgeschlossen zu sehen und Anerkennung in vollem Hafie geemtet

zu haben.

Die Bibliographie zerftllt in drei Abteilungen. Der erste Veil um-

faßt die Bibliographie des XIX. Jahrhunderte» bis znm Jahre 1880. In

fünf Bänden und zwei Supplementbänden sammelte Estreicher die Literatur

des XIX. Jahrhundert»\s. Im Jahre 1870 erschi- n der erste Band uüd

von da an folgten rasch, fast jedes Jahr, di'- na< li.>.i>-n, so daß 1882 diese

Abteilung vollendet wurde. Das Material in diesen sieben Banden ist &fhr

umfangreicli ; es umfaßt nach Zfihlungen Estr<'iclier's 85.000 Drucke. Was

abfr noch bei weitem den Wert dieses Werke s h> rvorhebt und es für jeden,

der sich mit der polnischen Literatur beschäftigt, zu einem anentbehrlichen

8»
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Nachechlagpewerke macht, ist das wisseDschaftliche System, das Im

Estreicher angeweodet hat Seine Bibliographie ist keine ioee ZosaameQ-

Btellong Ton bloHen THelkopira in alphabetiacher OrdDOOg. Um einen leicU

Tentlndliehen Tergleich hier anzuwenden, mtehte ich seine Bibliognphie

eine Kombinienmg Ton emem alphabetischen nnd Beal-Katalog ncmvo.

Zn diesem Zwecke dienen zaUreiche Hinwetae, die Estreicher einlihrte.

Bei den Antorennamen finden wir Hinweise anf Monographien, die Aber sie

bandetai, anf einiehie Artikel in Terschiedenen Zeitschriften, ja sogir auf

Bespreehnngen ihrer Werke. Bei den Namen der Wissenschaften, Ort-

schaften sind Hmweise anf Schriftsteller, die sie behandeln. Unter dm
Worte .Dramat" (Drama) weiden anf 144 Spalten üeindnick alle Ma-

terialien zosammengestellt, die einen Bezog anf das Drama nnd die Bäki»

in Polen haben. Wir erhalten ein Register aller polnische Dramatikfr

von der Mitte des XVIII. Jahrhunderts mit einer Beilage Aber das histo-

rische Drama in Polen : auUerdem werden histtrische Persönlichkeiten, in-

sofern sie Helden der Dramen sind, nui HiiiwHis auf die beireffende«

Autoren erwähnt, alle Übersetzer od**r Mitarbeiter, wie sie so häufii: in

dfT zweiten Hälft.- des XVIII. und der ersten des XIX. Jahrhund.-rt'?

veik^miii'U, sind mit Hiii\\>isen auf die Orig-inal-SchritUtellfr ver^eh^-n.

l liier dem Namen .Autorka** (Schriftstellerin liu'i.n wir eine Zu>amiü.'n-

st' llang aller Frauen, die jemals in Polen fir-st hrieben haben, mit Hin-

weisen anf Zeitschriften <>der Poblikationeu, in welchen ihre Aufsätze er-

schienen sind. Das Wort ^Czasopisrn j" (Zeitschrift) bietet Estreicher •ii-'

r^d^-L'enheit, alle polnischen Zeitschriften aufzuzählen. Es sind förmliche

Abhandlun'_'»n. die hier eingeflochten wurden; ein Beweis, daß Estrei*'b*^r

nicht nur Materialien sammelte, sondern sie anch dorcbarb» i!ete. I>adar< b

unterscheidet sich s« ine Bibliographie von allen anderen. Welch nine Er-

leichterung für Forscher so eine Darbietung von allen möglichen biblio*

graphischen Notizen bildet, ist leicht Terstftndlich. Eine Bigftnznng dieevr

BibUographie dis XIX. Jahrhnndertes bUdet die BibUegraphie 1881—1900.

anf rier Binde berechnet, tod denen schon swei erschienen sind. Sie

basiert hanptsftehlich auf der von Wladjstaw Wistocki (ehemaligem Kustos

der Jagelionischen Bibliothek) gegründeten bibliographischen Zeitschrift

yPnewodnik bibliograficzny* und hat einen anderen Charaktert der mehr

auch praktischen, bnehhändlerischen Zwecken entspricht Nach ihrer Be-

endigung wird die pohlische Literatur eine tollstindige Bibliographie d^
XIX. Jahrhnndertes besitzen.

Nach dieser Bibliographie in alphabetischer Ordnung erschienen

von 1882 bis 1889 vier Binde, welche die xweite Abteilung des ganzen

Werkes bilden. Es ist eine chronologische Zusammenstellung aller Druckt
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die in Polen erschienen sind» Tom Anfange des Buchdruckes bis zum Ende

des XIX. Jahrhnnderta, Welch eine Bedentong solche Nachweise für die

Geschichte der Iiiterator hesitzen, welche Erwlgnngenf Schlüsse Warans

sieb ziehen lassen, bedarf keiner Aaseinandersetsnng. Erst hier kann man

ersehen, wie verschiedene Ideen, Einflfisse erscheinen, wie sie sich ent-

wickeln nnd gmppieren, ja man kann das nicht nur in Form von Ter-

nmtang, sondern auch als nnamstftSlicbe Tatsache in Ziffern aosdrflcken. Der

Zusammenhang literarischer Erscheinungen mit historischen und knltarellen

Ereignissen tritt hier mit frappanter Dentlicbkeit hervor. In einer Znsammen-

stellang der Zahl der Dmcke, die in einem Jahre erschienen sind, von

1456 bis 1799 (Bibliographie Band V. Vorrede), sehen wit, wie die Anzahl

der Dracke stetig von Jahr za Jahr wächst. Nur der Anfang des XYIII. Jahr*

hnnderts, die nnglücklichen Jahre des nordischen Krieges, der allgemeinen

inneren Zerrüttung unter der Regieruniur der beiden Könige aus dem

sächsischen Haus»', bringt eine Veruiindeiinig der litorarischfn Produktion

mit sich. Mit dt-m allg^-meinen Erwachen des Natioiialg' fühls, mit dvm

Streben nach luformi-n. hält der Aufschwung i Literatur und zugleich

ancli ihre Produktiuii u'bichen Scliiitt. Ihre H'die ••ireicht diese Bewegung

wahrend des sogenannten großen Kcichstages, dessen Abschluß die Kon-

stitution vom 3. Mai 1701 bildet. Das Jahr 1790 erreicht den Höhepunkt

der Produktion mit 1088 Drucken; später aber sinkt die Zahl infolge der

Kriege, der zwei letzten Teilungen, im Jahre 1709 auf kaum 124 Drucke.

Das ist ein Beispiel der Nützlichkeit solcher chronologischen Zusammen-

stellungen. Selbstverständlich war es auch vor dem Erscheinen der Biblio-

graphie Estreichers bekannt, dafi in den Unglucksjabren die Literatur

gesunken sei, aber in ZalUen konnte man es nicht ausdrücken. Und doch

sind die Zahlen in statistischen Zusammenstellungen ausschlaggebend und

auch in einer Idteratargescbichte sind sie viel beredter als bloße Be-

lianptangeii.

Diese chronologischen Zosammenstellnngen bildeten aber nnr eine

Vorarbtit (nnd als solche worden sie anch vom 7er&s8er selbst betrachtet)

zu einer grofi angel^ten Bibliographie des XYI. bis XYIII. Jahrhunderts

in alpliabetischer Ordnang, die den dritten Teil des gesamten Werkes bildet

und mit dem 17. Band der ganzen Beihe beginnt Diese Abteilang ist im

Kannskript schon beendigti im Drack reicht sie Jetzt nnr bis Ende des

Buchstaben M. Dieses Werk setzt dem ganzen Unternehmen die Krone auf.

Es ist eine genaue, kritische Zusammenstellung aller polnischen Drucke oder

auch der, die in irgend einem Bezug zu Polen stehen. Daa Werk beweist

die erstaunliche Gelehrsamkeit des Verfassers, es ist voll der wichtigsten

Angaben, kritischen Bemerkungen, Zusammenstellungen, Literatarangaben.
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Alle Vorzüge »ler Koinbinatinn einer nominalen, rein ali'ii.ilM.Uichen njit

ein» r Art von reah n Bibliosrraphif, du- bei der Be-tprochnnir d*'S er^t-n

Teiles von Estreirhcr's BiMii L'raphie. nämlich «1er de.-« XIX. Jahrhand<^rt>

lifTVnrgeh-'ben wurden, tr-t-n hi-r in erhöhtem MaLw- h»rvi»r. Mit Kniht

.sagt der Verfasser in einer seiner iliarakteri>lischeii Vorreden di-

er den einzelnen Bänden voranscliickte ^Bd. 21): .Auch ein literarisch

gnliildi ter BenntZf-r meiner Bibliographie wird nur s«'lt.n l'"Jt^nVH!.

manchmal sogar l>»'greifen, was für eine ^n^^mme von kritischer Denkunir--

arbeit in dieses Werk hineingelegt wurde. Di< se N." Itf r<' li-iriLren oukr-

Bcheiden sich wenig ton monographischen Stadien und äbeitrefieo lie bet

weitem, was ihre Viflseitigk^^it anb.dangt*.

Selbstverständlich ist fistreicher' > Bibliographie nicht f> hlerfrei and

trotz aller möglichen Anstrengongen des Verfassers, trotz hilfreichen B«i*

Standes zahlreicher Freonde, ist sie auch nicht Tollkommen. Dessen wir

sich fistreicher sehr wohl bewnfit Sein großes Verdienst ist es, da6 er

der erste war, welcher eine polnische Bibliographie znstande gebndil hat,

die TOD den ältesten Zeiten bis in die jüngsten Tage reicht, daß er di»'

Bibliographie dorchwegs mit Berncksichtigong der Bedürfiiisso der Wissen-

schaft bearbeitete und dadnrcli ein streng wissenschaftliches Werk schif.

fis war ihm gegeben, ein Werk zn Tollenden, an dem Tiele sich bemähteu.

das aber keinem gelungen war, znm Abschloß zn bringen, ein Werk,

dessen Nützlichkeit von allen anerkannt wurde. Leider war es ihm ucht

gegönnt, den Prack seines Lieblingswerkes, auf das er stolz war, zqEbiI»

m führen. Jahre werden noch TerflieÜen. ehe wir den Z^Band in di*

Hand bekommen. Trotzdem schloß K2rl Estreicher in Rnhe seine Angeo.

rait Zatersicht der Zukunft seiner Arbeit ntgegenschaueud. mit d«a

Bewußtsein, dnü *r da- Seinige i.»n hat und daß das Erscheinen d»*

vrlik-mmt-n im Aiahu.-ixiipi beendigten Welkes nur eine Frage der

Krakau. Dr. E. üuuizr.

Imr Fra^e einer Refera des Bibliollieksweseiis.

T.

Alli'i.tliidi '11 uu.i iit ^i^b in d< r staatlichen Bibli.'thek>v»-rw;illi]M:

• in ^T;lrke^ • rliältuis g.lt'iid. /wi-chen den tatsäi'hlnh.n LeistimiT'i!

>'.•] Bil'ii thrkt-n t ii,. rM;t>. d t! eii- rmen (leldiijitt«In. welch«- di»- Stri.r.--

verwaliung für die*e aufwendet anderseits. Im folgenden antt-rsacii'.

*; Kniige Ton ihnen sind «ach In dentscbcr and banaflaiacker ^piacht

verfaGl.
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^werden, welche die ürsachen dieses MiBverhAltniBses sind nnd welche ,

Hefonnen empfehlenswert erschienen.

Es gilt als <*in Gruiulbatz tli-r Dibliothcksvorwaltuiiij:, niüfrliclist vifl«*

Wcrkf^ zu »Twcrbeii. Bei dor oihiiini'ii litorariscliHi Pru.luktioii mm l.'iiu.i,^

es di«t Ik'fol^'ung dieses Grundsatzes mit sich, daü iialif/u kt-im» Hiiiliothck

mit ihren Büch' r'it'iM-ts dus Auslangt-n finden kann. Dies giht der

ErwäfTUiii,' Raum, dul.! jt-nt r Grundsatz, alle Werke, die einer Bibliothek

zukouinien. (ierselln'ii einzuverleiben, nicht richtig sei.

K»'in Werk sollte kritiklos, wie dies gegenwärtig geschieht, den

Bibliotlieksbeständen oinverleibt werden. Eine Kritik ist nlU'rdings nicht

leicht, es will mir jedoch scheinen, daß sie aus diesem Titel niclit zurück*

zuweisen wftre. Die Fähigkeit» den Wert eines Bncbes zu bestimmeOf ist

eben eine Notwendigkeit för den akademisch gebildeten Bibliotheksbeamten.

Es scheint mir nicht richtig, sich anf Unmöglichkeit zu bemfen, wo

Schwierigkeit obwaltet. Wenn den einzebien Pachreferenten Ansichts-

sendungen der Bnchbändler vorliegen, so muß eine Auswahl getroffen werden,

nach dem Kriterium der vermutlichen Wichtigkeit des betreffenden Werkes.

-Geradeso wie bei einem zum Kaufe angebotenen Werke ist es nun auch

bei dem als Geschenk eingelangten m<(g1ich, seine Bedeutung zu beurteilen.

Dereine Beurteilung des geschenkten Werkes nach dem gegenwärtigen

System aussehlirfU-nde Gedanke, kein Werk sei zurückzuweisen, da es

nichts koste, srlu-inl mir unrichtig zu sein.

Auch d;is frcschenkte Werk vt-nirsaeht Kosten. Einmal kommt in

dios^r Hinsiciit jener Kaum in Betracht, den das geschenkte W^-rk ein-

nimmt. Zu den Auslagen für diesen Kaum kommen dann noch die

Katalogisieruiigskosten, welche bei einem einzelnen Werke keineswegs ganz

unbedentende sind, ferner die Vcrwaltungskosten (Reinigung der Bücher,

Bevision derselben etc.). Dies soll im Einzelnen gezeigt werden.

Yon den Beamten und Praktikanten, welche an der k. k. Universitftts-

Bibliothek in Wien angestellt sind, werden nicht alle znr Katalogisierung

herangezogen. Einige haben mit derselben gar nichts zu tun (Nachschlage-

dienst im Katalogzimmer, Bnckstellnng der Bücher, Versendung der Bücher ,

itach auswärts etc.), andere werden nur teilweise zur Katalogisierung

herangezogen, wieder anderen obliegen ausschlieBlich Katalogisiernngs-

arbeiten.

Die Gehälter (inkusive Aktivitätszulagen), welche an ila- im Stadien-

jahr U>04 05 zur Katabtgisierung verwendeten Beamten * ohne Praktikanten)

biV.ahlt wnnbn, bctniürt-n etwa 50.M00 Kronen. I>ie Anzalil der im

isludieujalire 1904/0.'» katalcjjisiürten Bände betrug etwa 27.000 Kronen.
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subin belaufen sich die bl •ßcn Katalogisieraug&kosttii eines Bandes dorth- i

«chnittlich auf etwa 2 Ki neu. I

Mit «i»r Katalogisierung sind aber in den wenigsten Fällen die

einiDaligen Auslagen, welche ein neu ^nv-.rbenes Werk der Biblivth^k

Tenmacbt, erschöpft, indem hieiQ regelmdAig noch die EiobandkcitHi

hiunzoreclineii sind.

Zq den euunatigen Auslagen, welche dorch die Erwerhmig dncs

Werkes erwachseD, kommen dann noch die dauernden, welche, wenn aad

nicht so denUich in die Erscheinung tretend, dennoch nicht nobedetttsd

sind. So behauptet der TolkswirtschaftUche Lehrsats toq Gnmdmite 04

Kapitalzins auch ftr die den Bfichermagaanen staatUcherseita gewidnctea
|

Biomlichkeiten sein Jtecht Zu der aus dieser Argumentation erheDcodes

dauernden Belastung kommt dann noch jene, die sich aus den Yerwaltiiigs-

kosten im engeren Sinne ergibt.

Kein Werk kann demiui Ii k steulos der Bibliothek einverleibt wtrJrii,

auch W' un es geschenkt w.'n]»!! ist.

In folgender Gleichong:

A ^ P + K+ D
bedeuten A die dem Staate durch ein Werk erwachsenden Kosten, P d«b

Anschalliuigfpreis, K die Katalogisierungskosten inklusiTe Buchbindeikoetm,

D die dauernden mit der Erwerbung Terbundenen Auslagen, wie oben

erlfntert

Ffir ein geschenktes Werk lautet die Qleichung da s 0 wirl

A^ K+ D.

Es wird also nicht ^ s 0, sondern es verschwindet nar einer

von den drei SumiuaEä» n.

Ein Werk sollte nur dann ••inv»-rleibt werden, wenn A ^ W i>u

wobei \V den Wert des W»'rkes be deutet.

Wenn einem B*simt"ii ein Werk v..m Buchhändler vorcrel^ g-t wird, so wir i

die Anschaffunsr * in» ? ich-n Werkes oft mit der Degründung abgel'-hrt.

s sei zu teuer im Vergleiche zu dem für die Bibliothek ans ni «iti

d'-^ Werkes r'^sultierenden V.>rt' il<'. Es findet also doch eine iM-orleilui.-^

i*'r Bedeutung des Besitzes eines Werkes för die Bibliothek nach dem

Kriterium des Geldwertes statt.

Die gleiche B- urt' ilung schie ne mir auch bei allen g^chenktcn

Werken m<'igli(h und im Interesse der Bibliotheksökou>>mie notwendig.

Das Urteil könnte nur dann immer zugunsten der Aufnahmswürdigkeit

lauten, w^nn, wie dies eben jetzt ces ' l:t, in dem Buchhändlerpreis das

einzige finanzielle Opfer, das aus der Kr^rerbung erwachst, erblickt Wirde;
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•iocli dies ist irrig. Donn, wie obon goztMgt, ist A auch beim gescüenkteu

AYerkc iiit.'inals gleich Null, soiKlcrn auch ein geschenktHS Werk verursacht

dem Staate einmalige und dauernde Auslagen und nur wenn diese geringer

sind als der Wert des Werkes für die Bibliothek, ist seine Erwerbung

rationell.

Die Falle, daß Werke, deren Besitz für die Bibliothek von mehr

Nachteil als Vorteil i>t. dem Bestände einverleibt werd^ii, sind sehr hUnfig.

Ich nenne hier nur einige : Separatabdrücke, Antii^aar-Kataloge, Preis-

knrante, Ansichtskarten, Photographien.

Was die Separatabdrücke betrifft, so werden jährlich ein paar Tausend

solcher aufgestellt. Man sollte meines Erucliteus nnterscheidi n : sob lie Separat-

abdrncke, welche entweder von Aufsätzen hervorraL'oü der Männer hergestellt

worden sind, oder sonst wegen des Inhaltes aus in,'* u 1 oinem Grande von

Bedeatong siad, und solche, bei denen dies nicht der Fall ist. Nar erstero

sollten gesammelt werden. Dies wärde fär die Beamten viel Zeit- and fiur

die Magazine viel Banmerspamlfl bedeuten und in beiden Richtungen die

finanziellen Anfordeningen der Bibliotheken an den Staat herabmindern.

Sej^atabdrfieke, nnd dies nnterstfltzt vielleieht die vorgetrsgene

Ansicht, werden, sobald sie ein Titelblatt haben, anfj^steUt, ganz ohne

Bflcksicht anf ihre Bedentnng in dem eben angeführten Sinne, ganz ohne

Bfickdeht daranf, ob die Bibliothek die Zeitschrift etc., ans welcher sie ab*

gedruckt wurden, besitzt oder nicht besitzt

Wenn jemand z. B. 1000 Separatahdrdcke ans apanischen oder

französischen Zeitschriften der Bibliothek znm Geschenke macht» so werden

alle diese Separatabdrficke, wenn sie Titelblätter haben, als selbständige

Werke behandelt nnd katalogisiert, anch wenn diese Separatabdrficke im

antiquarischen Buchhandel blofi als Maknlatnr bewertet würden.

Für den bibliotbeksmäßigen Besitz bezahlt der Staat an bloßen Kata-

logisierungskosten 2000 Kronen, nicht zu reden von den Einbandk"st<^n

und der durch den Besitz dieser 1000 Bände bedingten dauernd«-u linan-

ziüUen Belastung.

Die Separatabdrücke bilden jed.ich nur ein Beispiel d^ r iii. iit mir im

Buchhandel, sondern auch für die Bibliothek ta t s ä c h I i c h w e r 1 1 o s e n

Werke, indem eine große Zahl der Pflicht*'X<'iiiplar'' und Oi-schenke aurh

in der Form selbständiger Publikationen im dieser großen Gruppe gerechnet

werden muß.

Von den ob< ii . rwrihnten 27.000 Bandt-n d.s Zuwacll^»^s 1904/05

entfielen bloß 65^0 auf Ankauf, also nicht einmal 25 Prozent.

Von den 13.000 geschenkten Bänden und den 7500 als Pflicht-

exemplare eingelangten Bänden sind mindestens 50 Prozent von der eben
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j;*'sciiil"liten WertIosii,'keit. Die Aufjitplhing dif^er 50 Prozente bedeutet

also für den Staat eine effektiv»- Schädigung.

Das Sammeln der Bibliotheken sollte nach einem bestimmten Plane

Tor sich gehen. Als solcher kann es nicht bezeichnet werden, veno
|

Oeschenke nnbedini^ anfgestellt werden« - auch wenn sie vermiitUch m gir

keinem Werte sind. Dies Ist z. B. bei einzelnen Bftnden von Zeitschrifteo

der Fall, welche aufgestellt werden anch wenn ihre Zahl nicht ein Prount

der ganzen Zeitschrift ansmacht, anch wenn weder die Absicht, diese Zdt-

Schrift dnrch Kanf zn ergänzen, noch die Yennntong besteht, sie werde

durch Schenkungen ergänzt werden.

Ii;

Dif Art und Weise, in welcher katalogisiert wird, erseli- int ebenfalb

an d«'Ui •inL'aiiirs erwähnten Mißverhältnis beteiligt. Mciii'^-' Eraiht- n*

müßten gi-radf hit-r wesentliche Reformen ein^jetzen. Die Kataluirisi'-ruui:

besteht haiij)t>ächlich aus dem Grundblatte (sog Titelkopi.- ) nn*\ m-hrert-ß ,

Abschriften desselben (Inventar, Bandkatalog, Zuwachsverzeichiii.>;.

Der für das JNachschlairen allein in Betracht kommende Katalog i*t

der BandkaUlog, in welchem die Buchtitel in gekürzter Form wiedfi-
j

gegeben sind. Der aus den (irundldättern bestehende Grund- oder Zettel- '

katalog kommt für das Nachschlagen der Signaturen der von den Lesern

?erlangten Werke gar nicht in Betracht. Diese Tatsache legt die Ver-

mutung nahe, daJS es eine mit der massenhaften literarischen Produkü^B I

der Gegenwart im Widerspruch stehende Einrichtung ist, wenn der erwihiit«
|

Zettelkatalog in seinen Aufzeichnungen allerlei Details des einzelnen Weikes

wiedergibt, Details, die eigentlich fdr keinen Benutzer der Bibliothek foo

Interesse sind.

So wird auf jedem Grondblatte außer der Wiedergabe des Titels nocb

überdies vermerkt:

1. Die Seitenzahl des Werkes, beziehungsweise bei mehrbändig ,

Werken di<' Air/ahl der Bände.

2. Die Art des Einbandes.

iJ. Dris F. i inat (( »ktav, Quart, Folio etc.).

4. Die Anzalil der Tafeln, Karten, Porträts, Faksimile, Tabellen usw.

5. Handschriftliche Bemerkungen, Widmungen etc. i

6. Das Jahr, in welchem das Werk zugewachsen ist, d. i. geuii
|

genommen nicht das Jahr, in welchem das Werk in den Beutt ist
'

Bibliothek kam. sondern das Studieigahr, in welchem es in das Zawachs-

verzeichnis eingetragen worden ist.

i

I

I

Digitized by Google



— 248 -

7. Die Art der Erwerbung, nnd zwar:

a) bei Gescbenken der Geschenkgeber und das Datom der

Scbenknng.

ß) bei £aaf, der Yerkftnfer, das Datnm des Kaufes, und der

Preis.

7) bei Pflichtexemplaren diese Art des Erwerbes.

8. Der Preis des Einbandes, eTentaell daß es bereits gebunden war.

9. Das Datum der Ausfertigung des Orundblaites durch den

Beamten.

10. Die UiittTSchrift des Beamten.

Es sei olmeM-eiters eingeräumt, »laß r> in «'inzelu'-n Fällen vi-n

Jnteresse sein kann, alle diese zum Teil mehr di«^ Oopchiehte eiiips Buches,

als dieses selbst ciiurakt^risierenden Details kennen Irninn zu können, al'er

sehr fraglich i.st es, ob es sidi lohnt, das Hotte Wegarbeiten der mit immer

gTr)ßerer Wucht herandrängenden Büthermasben durch Beaclitang dieser

1/etails zu iH-lniKlern.

Fiuwaiir, die von so vieb-n Bäbliotheksbeamien imnifr wieder als

notwendig dargestellten Stellenverniehruiigen müßt n ins l' n ge m e ss en e

gehen, wenn man solche Detailarbeit betreibt und dabei die enorme

.Literatur bewAltigen soll.

Scheint es da nicht zweckentsprechender zu sein, sich bei der

•Xatab^iri^ifcnufr auf das Wesentliche 7.u beschränken und in derselben

nur den Titel in gekürzter Form wiederzugeben?

Die erwähnten Details können höchstens f&r einzelne Bibliotheks-

beamte» keineswegs aber fQr den Bibliotheksbe.nützer ,to» Interesse

«ein, und da scheint es doch, da die Bibliotheken wohl nur für letzteren

bestehen, richtiger, die Katalogisierung zu Tereinfacben, als die Staats-

finanzen dauernd und stets erheblicher zu belasten.

Die vorgeschriebene Beobachtung so zahlreicher Einzelheiten, deren

Aufzeichnung far den Bendtzer eines Werkes von keinem Werte ist, hat

aber nicht nur die eben erwähnte nachteilige Folge, daB von einem flotten

Wegarbeiten keine Bede sein kann, sondern auch die, dafl bei all deser

Orflndlichkeit der Anlage eines Grundblattes das Wesentliche und

Wichtige gar nicht oder nicht mit genügender Deutlichkeit verzeichnet wird.

So erweist sich die Berflckeichtig^ng von allzu vielen Details nicht

nur als Hemmschuh flotter Arbeit, sondern geradezu als die Ursache für

die Mangelhaftigkeit in der Aufzeichnung des Wesentlichen.

Die durch die angt gcl'ene lbarlHit)nigsmethode bedingte Langsam-

keit der Arbeit der I^iblictlM-ksbeainteu wird noch durch einen n-in

technischen Faktor erschwert. Dieser besteht in dem Mangel jeglichen
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Yordnickeei, der sogeoanoteii GnmdbUlttor. So wie in uUrekta Ttr-

waltimgsgtbiet» u, wärde «neb bei Hentdlmig der Grandbliltcr eil Femltr«

das bloß anszofüllfn wire, lafierBt Torteilbaft n erweften scib, wie «rieh»

an Tielfii Bibliotheken des Anslandes im Gebranch and. Aber sdbst

ii'erv II äbsresehfii würde «chon »^ine B'^sobleunigimg' oder V^reinfachauf

b» l*ut»u, wenn der für das Grundbidii i";ümmte Zettel lici'-rt war-. B<J

ein*-r za 95 Proz**iit ineohanii;chen Schreibarbeit, wie die de? Bibli:'ih-k*-

b> amtei'. i>t. kommt eben techuischeu VtrreiDtuchtuigeu meines Eracklriis

eine besoudere Bedeutang za.

III.

Wir haben die Berficksichtiguug technUcber Qeeiebtspinikle w«hl

erwähnt, jedoch noch nicht rollanf ^ewfirdisrt.

Wenn man die Orß'aTii«ati"n dn^ Bi)di•:'Ih'k^b''trieb••s b^nrarnirt,

fällt auf. dali d»T KaniT des 'Uizvln' ii }>i'!']irThrki>b«'amt-!i «e i-r auf dir-

(Quantität, ii'icb «tut dif (Qualität der ihm iiii:» wi»»<i('ii.'n Äm:tir> scbätie v. n

KinfluÜ ist, Iiü Gegensatz»' zn j"der andere n amtlichen Täuirkeit f»-blt ^»''^n

Bibliothek>beamt»ii di" d^^m HariL'** • nli>ivrhf*ndo Über- und Unterordnaii^.

So wird z. B, der Kustos mit dense lben Amisgegoliäfi' ii t'-tram.

der Amanaeiisis od<»r SAQ-ar der Praktikant. Es vtrstebt sieb v.n

!<• Ibst, daü, soweit Fachkenntnisse in Bniracbt kommen, es nar natürlick

i^t. die iliose vonnssetzendoi Amtsgeschäfte unabhängig von der Bang*

kl.i v-' d- inj. Iii '.''^•n zuzuweisen, der das betreffende Fach vertritt. Die»

Tätigkeit des Bibliotheksbeamten macht aber nnr 5 Prozent der Gesarattätigkeit

ans. Es wftre demnach nur natärlich, dad di« übrige Tätigkeit, welche

mit dem Fachwissen nichts zn ton hat, dem Fachreferenten entiogcn

würde. Die mit einem einzelnen Werke vorznnehmenden TerBcbiedenartigfS

Manipolationen werden jetzt alle von dem Referenten dnrchgefiibTt (die

Eintragung in den Bandkatalog ausgenommen).

So wird jedes Werk, das gebonden werden soll, Yon dem betreffenden

Fachreferenten dem Buchbinder fibergeben und später wieder von diese«

dem Referenten geliefert; es haben somit alle Referenten mit dem Bnchbinder

zu tun. Die Cbertratruiiir dieses G»'srhäfi»'s an «»inen Beamten hätte die

vortfilhaftp WirkunL', '!alj die Fachreferent'-n •ntlastet und daher imstaiub'

<"in würd-'H. in ibn-n s iiistigen .\mtsfunktiouen den au sie gestellteü

Anf^rdfiunL'' !! »'Iwr gerecht zu werd- ii.

I>i'- Iii'T erwähnte 31 anipalati'iii, w.l.h«^ das Einbind»^! der W»riii?

mit -ich biiii-rt. i>t aber nur ein B'-is|del für jene verschiedenartigen

Funkii.'ii.u, welche insgesamt dem Fachr» tVr'^nt«'n entzogen werden könnten.

Zu diesen gehören meines Erachteus die Anlegang der Gmndblätter, die
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Bintrsflning in das Nammernrepertorhim (iDventar), ferner die Evidenzhaltang

der Fortsetinngswerke, die Eintragang in das Zawachsferzeichnia.

Da erhellt eich naturgemäß die Frage, was Ar eme Arbeit fSr den

Fachreferenten eigentlich noch übrigbleibe? Diese Frage soll im folgenden

erläatert werden.

IV.

Leider kann ich dber den letzten Pnnkt meiner AnsfQhnmgen nicht

ins Detail eingehen, ohne gegen die Bibliotheksbeamtenschaft einen Vorwurf

zn erbeben, der sich allerdings Tielleicht mehr anf eine ererbte denn one

erworbene Eigenschaft bezieht.

Ans dem Umstände, daß die Bibliotheken benifen sind, die Wissen-

Schaft /u fordern, sclilicßt man. wie ich glaube zu Uniecht, daß die Tätigkeit

des Bibliothfk'-bt'aintcn unbedingt eine wissenschaftliche sei.

Deshalb, weil der Bibliotheksl<eaiate dem Lernbegierigen das Buch

zur Verfilijung stellt, ist des Ersteren Tätigkeit keine wissenschaftliche.

Das „Zur-Verlügung-stellon" ist fin technisches Problem.

Wenn man sich aber daraul liei nft. daß die Tätigkeit des Bibliotlieks-

beamten zum Teile darin besteht, daß er nach Durchsicht eines zur Aneicht

gesendeten Werkes eine Art wissenschaftliches Gutacliten über den Inhalt

desselben zu geben hat, daß er eventuell dem Leser eine Auskunft über

dw Literatur eines besonderen Wissensgebietes geben soll, so kommt diese

Tätigkeit, da sie nur fünf Prozent ausmacht, nicht in soldiem Mafie in

Betracht, da0 sie der Gesamttätigkeit des Bibliotheksbeamten den

Charakter wissenschafUicber Arbeit Terleihen künnte, denn a poitorißt

denonnnatio.

Noch weniger läAt sich meines Eraclitens die Ansicht, die Tätigkeit

des Bibliotheksbeamten sei eine wissenschaftliche ans dem Qronde, daB

die Katalogisiemng selbst wissenschaftliche Arbeit bedente, anfrechterhalten.

Die Herstellang des Grandblattes eines Werkes (dies ist natArlich

nicht ganz ansnahmslos richtig, bei praktischen Einrichtungen ist aber

znnSchst doch wohl der Regelfall in Betracht zn ziehen) ist etwas so ein-

fachesy daß hiezn nicht einmal Hittelschulbil^ong nötig wftre. Die Her-

stellnng des Gmndblattes besteht nämlich, wie bereits oben erwähnt, im

wesentlichen ans einer Abschrift des Titels (daher der Name Titel-

kopie). Schwierigkeiten ergeben sich zum Beispiel dann, wenn der Vor-

name des Antors nicht vollständig, sondern nnr durch einen Buchstaben

angegeben erscheint. In solchen Fällen mu8 der Beamte den Vornamen

eruieren, entweder mittels besonderer Literatnrbehelfe (sogenannter biblio-

graphischer Apparat) oder durch eine schriftliehe Anfrage an den Verleger

des betreffenden Werkes. Hach meiner Ansicht wäre dieses Kachforschen
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nach den Vornamen der Autoren nberbanpt besser zn nnterlassen, aber

wenn man schon derartige Nachforschungen als notwendig erklärt, so kann

deiisolben eine besondere Wissens eh aftlichkeit nicht znerkannt

werden. Daß von oiiior sulrhen bei den übrij^en Funktionen des katai iri-

sierenden Beamten noch viel woniirer die Rede sein kann, erhellt von s<il';t

(Buchbindergeschäft, Eintraiciing in das Inventar. Ziiwachbver/.eichnis u. s.w.).

Die weitere Vcrfolguner di<*sfs Gedankenganges führt unbedinet mr

An^rk^'unung d'-r v. rwaltungst-Thni^ehen Notwendigkeit der Einffihniiig v. n

sogenaiiiit'ii K a n z 1 e i 1» e a in t n im R i b 1 i o t h e k s d i e n ? i

l»;!!) tine Entwicklung in diesem Sinii'- das natürlichste wäre, kaim nicht

nur dardi innere Grund«' wahrscheinlich gemacht werden, sondern »111

^1M /irdles (lebiet dcr bibliothekarischen Amtsgeschäfte weist bereits deutlicii

darauf hin.

Zu den Amtsgeschäften, welche den eiazelneu JKeferenten zugewir>«n

waren, gehörten seinerzeit an<-li die Eintragungen in den Band-Katalog.

Jeder Keferent, ob Kustos, Skriptur u. s, w, hatte die von ihm aug^

fertigten Grundblätter in gekürzter Form in den Band-Katalog eiozuhageD.

Dieser Teil der Amtsfunktionen wurde nun den Referenten abgenommen nnd

mehreren Dienern übertragen. Die von allen Beamten gemachte Wahr-

nehmung, dafl die von den Dienern gemachten Eintragungen sich in keiiwr

Richtung von den durch die Beamten gemachten Eintragungen unTortetlhaft

unterscheiden, sondern, daB letztere sich insbesondere in Bdcksicht asfdit

Deutlichkeit eher vpn ersteren unvorteilhaft unterscheiden, legt die Ver*

mntnng nahe, daß auch andere Funktionen der Beamten an nicht akademisch

Gebildete ubertragen werden könnten.

Hierbei scheint mir allerdings die Verwendung von Dienern Dicht

das Richtige zu sein, sondern die Verwendung von Kanzle ibeamtes.
Hieför lassen sich auch ans anderen Ressorts der Verwaltung Ver-

gleichspunkte gewinnen.

So wird zum Beispiel bei den k. k. Statthaltereien jeder einlaufende

Akt nach verschiedenen Gesichtspunkten protokolliert, eine Arbeit, die

keines w e g s s 0 mechanisch ist, wie das Abschreiben
eines gedruckten Titels, und diese Arbeit wird vuu Kanzlisten

geleistet.

Die Arbeiten dt s Bildiotht ksbeamten sind sehr ungleichartig. Ich

m'" ]ite si'" zum T»'ile al.- solche bezelrlintMi, di- akaderais< li,' BiMuhl' Q**?

Beaiüi' H ri h.'ischen und sukhe. die .vir nicht erheischen. 5 Prozent geboren

der er>ten. !»5 Prozent der zw.'it'ii Kategorie an.

Die K.>n^equenz scheint mir nun die zu sein, daß man für die eine

Kategorie akademisch gebildete, für die andere Kau;deibeamte anstell«;
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<la jedoch Verwii kli» hung <i»»s junit ii .Systt-mes dem Beamten 95 Prozent

s. iiier Arbeit abtr>'iiommen wiinli-ii, würd»' ihm hiediirch eine neue BeschSf-

tiiTiing, welche für di»' Bil'liolh* k t,"'\viß nur von Vorteil wiire, nämlich die

wirkliche Verfolgung der Fortschritti' der einzelnen Disziplinen ermöglicht.

Wenn wir diese jetzt gar nicht oder nur unvollkommen geleistete Arbeit

mit 25 Prozent veranschlagen, so würde der akademisch gebildete Beamte

noch immer augeuägeud (30 Prozent) beschäftigt sein, daher meines £r-

achtf^ns ein»' Dezimierang der Bibliotbeksbeaniten mit der Byinführung der

geschilderteu Reformen notwendigerweise verbunden sein muß, sollen die

Staatefinanzen nicht noch mehr geschädigt, sondern geschont werden.

Ob eine derartige Dezimiemng für die Beamtenschaft schädlich

oder nfitslich oder indifferent wäre, ist eine Frage, die mit der gegenständ-

lichen gar nichts zu tun hat.

Meines Eracbtens würde mit zehn akademisch g«' bildeten und zehn

Kanzicibeamten für ein Institut wie die Wiener Uni versitats-Bibliothek

vollends das Auslangtn zu liuäiii si in.

Die akademisch gebildeten Beamt<'n könnten dann zum Nutzen des

Amtes zu einer viel ausgiebigeren Anwendung iiirer Fachkenntnisse herau-

fgezogen werden, beispieiswoise zur Beteiligaug an der Herstellung von Fach-

Katalogen. Dr. 0. V. Sterneck.

Domenico Valiarsis Uieronyoias-Aiisgaben.

Eine bibliographiiebe Stadle.

(SoUiit.)

y. Band.

Während bis jetzt in beiden Ausgaben bei der Anföhrang von

Zitaten der Vorgang beobachtet wurde, daß. soweit sie aus der Profan-

literatur stammen, durch eigenen Dru' k, närali< h durch Antiqua kenntlich

gemacht wurden, linden wir zum ersten Mal*- im V. IJande Kol. r)84, Kap. 0

in beiden Ausgaben ein längeres Zitat aus ibni V. Bande der Tempora

lies Africanus unter Anführungszeichen gesitdll. Dieselbe Art der An-

führung ist Kol. 680 beim Zitat aus ,-Hiiii)o]ytus* ; ferner daä nächst-

folgende Zitat aus ,.A p o 1 1 i n a r i u s Laodiceuus*.

In der Venetiana find«t sich ein Anhang, der zwei Werke ent-

hält, die unter dem Namen des Hieronymus überliefert sind, und zwar

1. «Commentarii in Job* mit 42 Kapiteln and 2. die (kleineren)

Com mentarli in Lamentatlones Joremiae im Umfange von

sechs Kolumnen. Diese beiden Comitentarii fehlen in dem Y. Bande der
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Veroneser Ausgabe, finden sich dagegen erat im XI. Bande des Yero-

neser vor.

Die in der Y er o neser Ausgabe, Kol. 1007^1008 in «nem

besonderen Anhange enthaltenen Anmerkongen des berahmten Heraus-

gebers der alten Klassilcer ,in nsum Delpbini* Daniel HuBtins

nnd des Babanns Haaras, sind in der 7enetiana als Fofinoten

ZQ den betreffenden Stellen anfgenonmen.

Während aber die Anmerknngen des Victorias in den vier ersten

Bänden derTeroneser Aasgabe ihren besonderen Platz im Anhange

fanden, sind sie im V. Bande sowohl der Yero neser als aach der

Venetiäner anter die FaOnoten verstreat
«

VI. Band.

Der VI. BaiKl fiitliftlt ein»' Praefatio nnd „C o m m e n t a r i i in

d u 0 d e c i m m i II 0 r «' s p r o p h c t a s . In der V e n e t i a n a verteil»'!!

sich di(*so ,C 0 m me n t a r ii* so, daß der erste Teil die ersten sechs

Prophet» !!, der zweite dit- anderen sechs enthält.

Aul K(d. 329, über III. ,C o ni m e n t nr i o r n m in Arnos' finden

wir wieder, daß die Zitate aus Xenocratoa unter Anführungszeichen*

nicht aher in der Antiqua angeführt werden. Von nan an sind die An-
,

führnngszeichen das gewöhnliche Merkmal der Anidhrong ans der profanen

Literatur.

In d( r Yen eti an 18 eben Aasgabe, Kol. 78, ist die Annerkong »c*

durch drei Zeilen gi^nüber der V er on es er 'erweitert.

Die Venetiäner, Kol. III, hat eine mit (I) bezeichnete Foft-

anmerkang, die in der Vero neser Ausgabe nicht vorkommt Dassdbe

Venetiana, Kol. 159, FoOnote (I), Kol. 197, KoL 201, Kol. 215,

Kol. 248, Kol. 278, Kol. 288.

Venetiana, Kol. 805, ist die Fatoote sab gegenflber d«r

Veroneser Aasgabe erweitert.

Es darf nicht unerwähnt gelassen werden, daB in diesem Vf. Bande

xam ersten Male kritische Zeichen aaftreten, worftber wir

noch später zo sprechen kommen werden.

Der Vf. Band der Venetiana fällt dadurch aof, daß die An-

merkongen dos Joannes Marti anaeas nnd anderer in emem

besonderen Anhange ihren Plate gefhnden haben, geradeso wie es in der

Veroneser Aasgabe der Fall ist

Bis jetzt wurde es in der Venetiana so gehalten, daß die am

Schiasse der einzelnen Pände der Yeronesci Ausgabe vorknnimenden

Anmerkungen größtenteils in die Fußnoten der Venetiana ihren Weg
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goftindeB haben. Weü kein andenr Band der YenetianiBchen Auf-

gab« bia auf eiuige etwas erweiterte und wenige nen angenommene Koten

einen so nnverSnderten Abdruck der Yeroneser bildet, so ist ancb der

erwähnte Umstand ein Beweis des sklavischen Nachdruckes der älteren

Ausgabe. Da aber der VI. Band der Venetiana mehr DruckffhkT aufweist

als die Veroiieser Ausgabe, uud was auf den ersten Blick auffallt,

mit wenig Sorgfalt gedruckt ist, so kann dieser Band ungeachtet der

erwähnten Veniuhruug un 1 Erweiterung der Noteu doch nicht eine ver-

besserte Ausgabe genannt werden.

Vir. Band.

Ähnlich wie im VI. Baude haben auch im VII. Bande der Venetiana

die Anmerkungen des Joannes Martianaeus ihren Platz in einem

besonderen Anhange gefunden. Außerdem finden wir nooh zwei Anhänge

mit Anmerkungen n. d. T. .Notae Posteriores*, daronter anch die

des Babanns Manrns. Alle drei Anhftnge sind im Elenchns
nicht ausgewiesen.

In der Venetianisehen Ausgabe sind viele Anmerkungen und

Yarianten des Babanns, die, wie oben erwfthnt, im Anhange Kol. 589

bis 590 gesammelt sind, überfldssigerweise noch in die Fuflnote auf-

genommen, so z. B. I. Teil, Kol. 60, 68, 61«, 83, 121.

Unter den Noten des Martianaeus befindet sich in der Yero-

neser Ausgalie. Kol. 421), in der Venetiana Kol. .^»01, eine Note

zur Kol. 5, welche einen Beitrag /or L<'iM•il^ii:e.sl Iii* iit«' tlt-j; Hieronymus
liefert und nicht unwichtig erscheint. Auf diese 2soüz, über deren Ursprung

nichts Näheres vorliegt, glauben wir unsere Leser aufmerksam machen zu

müssen.

VIII. Band.

Auch bei oberflftchlicher Durchsicht fiült es im II. Teile des YIII. Bandes

der Venetianisehen Aufgabe auf, dafi die Verteilung des darin ent-

haltenen Stoffes nach Kolumne und Zeile Tollkommen der Veroneser
augepaßt ist, ein Umstand, der im CJegensatze zu der bisherigen mehr

oder weniger abweichenden technischen Vertoiliu.i: des Stoffes wieder

darauf schlieUon läßt, d;iß 'ier II. Teil des VIII. Bandes nicht nur nach

Stoff wie der VI. Band, sondern auch nach Kolumne und Zeile ein genauer

Abdruck der Veroneser ist.

Die Unterschiede der beiden Ausgaben sind gering uud von geringer

Bedeutung. So z. B. sehen wir im VIII. Bande zum ersten Male, daß

die Veroneser Ausgabe auf dem Titelblatte die volle Inhaltsangabe

4
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4«8 in diesem Binde enthaltenen Stoffes aiosweist» was in der Vea«-

tianafthlt.

Beide Ausgaben enthalten eine etwas längere Praefatio
Herauscr'^bers. die in der Veroneser XX pag., in der Venetiana

XL Kuluumen enthält. Hieranf findet sich eine kleinere Praefriti«^ «1*?

Hie r 0 n y m n 5? selbst mit der Widmung an „V i n c en tiu 8 G a I lie nas'.

Der darauffolgenden laieiDischen Obersetsnng der Vorrede dei

Enscbius sind auch die ,»Grae ca Fragmenta", and zwar in beiden

Ansgaben, beigefigt.

Nach dem Schinase der Übersetzangen der Bnsebianiscbet
Chronik (Kol. 785—820 in beiden Angaben) beginnt in beiden Au-

gaben die Fortsetanng jener Chroni][, die ron Hieronymns selbst ia

lateinischer Sprache verfiilt wurde. Dieselbe reicht bis znm Jahre 5579

seit Abraham. Diese Chronik ist in einselne Bnbriken nadi Jahren

geordnet; von der Anordnung der Ensebianischen Chronik unter-

scheidet sie sich dadurch, daß sie nicht mehr nach einzelnen Völkern ein-

geteilt ist, sondern überall die Aufschrift ..R o m a n o r n m'* trägt.

Wie sorglos und im hüchstt^n (Jrad»' nachlässig dies^-r VIII. Band

der Venetiana ediert ist. ersieht man aus der K"l. 284— 82. besoiid»^!

al»*^r aus der If'tztnn Rubrik unten. Die Typen sind in den synchronistisch*-!!

Tabellen nicht einheitlich, andrrs ist d'^r Pruck (kleiner), beispiei:4Wr.;s^

Kol. 297—98. anders (gn.Uer* Kol. 299— 302, und dieses wiederholt sich

in der Venetiana &u£falleiid häufig, wobei der kleinere Druck überwiegt

Mit der Kol. 821 beginnt in beiden Ausgaben das «Chronicon dei

Prosper Aquitanns* als Fortsetzung der Hieronymianlsehen Chronik;

das Chronicon ist ebenso wie das Vorausgehende geordnet und reicht bis

znm Jahre 449.

Den II. Teil des Yfll. Bandes fällt der kritisch*ezegetische Apparat

des «Arnaldus Pontacus* in vier Teilen ans.

Am Schlüsse des VI II. Bandes finden sich zwei Tndices in beiden Ans-

g:aben vor. I)( i Erst»* ist: „Index rerum et verborum in Arnaldi

Pontaci notis*^. l-r zweite ,Index in C h r o n i c a E u s e b i i r i

H i e r o n y ni i a S * u 1 i g e r o p r i d e m c o n c i n ii a t u s ad N u m e r u in

Eusebianum*. Pen Schluß bildet ein «Nomenclator auctoruia

etc. etc.** in beiden Ausgraben.

Wt'iin auch d»'r VIII Rand. in>i" >nndt*re der II. Teil, der V n e-

tiana als 1,'ftreufr Al'lrnrk d-r Veroneser zu betrachten ist.

kommt-n doch in ihr einige Krwi it.Tungen. und zwar in den Fußnoten, \ •r.

So z. B. Kol. 43 euthalt die Venetiana drei Anmerkongen, die in der
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Veroneser nicht vorkommen. Die auf derselben Kolnmne unter ,a*

angeführte Fnflnote ist gegenüber der Veroneser bedeutend erweitert.

Kol. 54 finden sich in derVenetiana zwei Noten, die in der

Veroneser Ansgabe nicht Torkommen.

Yenetiana Kol. 78 hat nnter «a* eine Note, die in der Tero*
neser nicht Torkommt.

In der Venetianischftn Ausgabe Kol. 161 ist die unter „c*

angeführte Note gfigonüber df^r Veroneser um arlit ZiibMi erweitert.

In der Yenetiana J^oL 226 ist die Fußnote sub ,c* nm 18

Steilen erweitert.

Yenetiana Kol. 808 ist dieFoBnote snb .b" am vier Zeilen er-

weitert.

InderYenetianischen Ausgabe, Kol. 450, ist die Fofinote ^c*

nm 25 Zeilen erweitert.

Kol. .') 7 2 hat die Yenetiana eine Fußnote, die in der Veroneser
Ausgabe nicht vorkommt.

Dasselbe ist in der. V enetiaua Kol. öÖ8 sab sl" sowie Kol. 694

and Kol. 814.

Mit Bteksicht auf die genannten Erweiterungen kann man flOglich den

YIII. Band der Yenetianischen Ausgabe für eine wenn auch nicht

wesentlich erweiterte Ausgabe der Yeroneser ansehen. Was aber

die Soigfiilt, Ausstattung und Korrektheit betrifft, steht die Yenetiana
der Yeroneser entschieden nach. Die typographische Ausstattang

macht den Eindruck einer saloppen Arbeit. Eine oberflftchliche Yergleichung

der beiden Ausgaben fUlt entschieden zu Ungunsten der Yenetiana
aus. In beiden Ausgaben sind drei Typen-Arten vertreten; in der Yero-

neser grOfler, gefälliger und im allgemeinen wenn auch nicht tberall

deutlich. In der Yenetiana dagegen ist der Druck hluflg nachl&ssig,

bei dem kleinen Charakter in den Anmerkungen, insbesondere aber der

griechische Teil, oft schwer leserlich, nicht selten yerdruckt, woTon wir im

I. Teile erwähnt haben. Es marht den Eindruck, daß bei der Herstellung

der Yenetiana alte, abgenützte Typen verwendet wurden.

IX. Band.

In beiden Ausgaben des II. Bandes bilden die Anmerkungen des

Joannes Hartianaeus einen besonderen Anhang von LXZXKolumnen.

Der 'Rtel des IT. Bandes stimmt in den beiden Ausgaben nicht

ilberein. In der Veroneser lautet er:

*•
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Sancü Ensttbii

Hieronymi
StridoneoBiB
Presbyteri
Opemm

Tomas Nonns
Bibliothecae DiTinae
Priorem paiiom complsotom

Post Monachorum Ord. S. R oii e d. e Conpreg. S. Mauri Be-

cenisionem denuo ad mss. Codices Vaticanos, Veronenses,

Mediolanenses etc. castig^atas, Notis atqae obsenratiombas con-

tinenter illastratas

^ Studio ac labore

Dominici Vallarsii

Veronensis Presbyteri

Opom ferontibus aliis in eadem CiTitate lotoratis viris et praedpne

March. Scipione Haffeio.

Yeronae MDCCXXXYilJ.

f Petrnm Antoninm Bernnum

Cum grätia ac Privilegio EicellentiBB. Senatns Yen.

In der Y e n e t i an a hingegen lantet der Titel

:

Sancti Ensebii
Hieronymi

Stridonensis
Presbyteri

Opemm
Tomns Nonns Pars Prima.

Post Monachomm Ord. S. Bened. e Congreg. 8. Manri Se-

censionem a Mlis Codices Bomanos, Ambrosianos» Yeronessiii

sliosqne, nec non ad priores Editiones castigatast qnibnsdam ineditis Mom*

mentis alisqne 8. Doctoris Inenbrationibns, seorsnm tantom antea Tnlgatii

anctas, Notis et conserrationibns continenter illnstrains

Studio Ac Labore

Dominici Yallarsii

Yeronensis Presbyteri
Opern ferentibas aliis in eadem Civitate Literatis viris, precipne

March. Scipione Maffeio
Kditiü altera
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Ab ipso Veronensi Editore posterioribos earis aacta ft recognita.

Yenetiis, HDCCLXX ^

Apnd Gnilelmam Zarletti.

Snperiomni pennissa, Ac Privilegio.

In beiden Ausgaben ist eino P r a e f a t i o vorausgeschickt. In der

V e r 0 n e s e r Ausgabe Kol. ii 1, V e n o t i a n a Kol. XCVli Üiiden sich

im dritten Proleyonu'non ,in Divin am Bibliothecam S. Hiero-

nymi' die Erklärung kritischer Zeichen, die in den Handschriften des

H 1 e r 0 n y m u 8 vorkommen. Eine kurze Erwähnung betreffs der kritischen

Zeichen findet sich auch in der Praefatie zum X.Bande. Kol. XI bis

XII Vor. Diese kritischen Zeichen linden sich in den Handschriften des

Hieronymus zum erstenmale im V. Bande, Kol. in der Gestalt

eines 'OßsXo; icefiieaTgYjisvo? (-^). Dassi'lbf^ Zeichen im VI. Bande

in beiden Ausgaben in »Commentarii in Mich ae am liber

I. Kap. 2." Ebenso im «Commentarii im Abacne" Kap. 3.

Ein a otipuixo^ (X) findan Bicb tnm erBtonmale im VI. Bande,

Kol. 675» «Commentarii in Sophoniam* vor.

Besonders zahlreich finden wir kritische Zeichen im It. Bande, KoU

1878 bis 1876 (Veroneaer Ausgabe), wo lauter obeli angeführt sind.

Ebenso KoL 1399 bis 1404 nndKol. 1581 bis 1590, wo der Text unter

lanter obeli steht.

Auch im X. Bande, Kol. 49 — 50, ist das ganze Buch „Job'* mit

einer überaus großen Menge von asterisci und obeli versehen. Dasselbe

finden wir im Buche der Psalmen der beiden Ausgaben.

Der II. Band der V e n e t i a n a enthftlt in den Fußnoten gegenüber

der Veroneser Ausgabe keine Erweiterungen.

X. B a n d.

Beide Ausgaben haben dieselbe Praefatio des Herausgebers in

XXU Kolumnen.

Die Elenchi der beiden Ausgaben des X. Bandes unterscheiden sich

in einigen Punkten, Die Anmerkungen des Joannes Hartianaeus
bilden einen Anhang Ton 28 Kolumnen.

XI. Band.

In beiden Ausgaben befindet sich dieselbe Praefatio des Heraus-

gebers. Doch ist der letxte Absatz der Praefatio, wie sie sich in der Vero-

n e s e r pag. 3 findet, in der V e n e t i a n i s c h e n Ausgabe nicht Tor-

banden. Auch die in der Veroneser Ausgabe pag. 4 eulhalieueu
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.Addenda* und «Bm^ndanda* finden sieh in der Yenetiaai

nieht ?or.

Die in dvr Veronoser Kol. 192 enthalkne ,Ä dm o n iti o'

zu: „Tn Euagrium objurgatio' hat einen ganz anderen Wortlaut,

als die in der Venetiana II. Teil, Kol. 264 enthaltene. Aas welchem

Grande diese Vcrändeniiig Torgenommeu warde, wird mit keinem Worte erwähnt.

In der y enetianiechen Ausgabe ist sie anch nm b Zeilen Hoger alt

in der Yeroneser.

In der Tenetiana II. Teil» Kol. 895 ff. findet sieh: «Catalogss

qnornndam Opernm, qnae veteres nonnlli, Tel Aneteres

Tel MSS. Codd. landant (false tarnen) tarnquam.

Dieser «Catalogus* findet sich in der Yeroneser Ausgabe

nicht vor.

Irgend welche Erweitemngen dnrch Noten kommen in der Venetiaaa

nieht vor.

In beiden Angaben entspricht der im Blenchns angeföhrte Titel dv

dritten „Vita* des Hieronymus nicht der an dem Kopftitel angeführtn

Benennung des Auturs der »Vita* selbst

Zum ersten Male finden finden wir im XI. Bande eine größere Vtr-

ÄnderuiiiT in der Verteilung kleinerer Schriften, welche dem Hieronymus
unterlegt werden: So ist z. B. ,Descriptio, de formis hebrai-

carum literarum" in derVeroneser Ausgabe im I. Teile, Kol. 304,

in der Yenetiaua dagegen im II. Teile, KoL 394 ff.

Die Schrift des Ensebins: «De morte Hieronymi al

Damasnm* ist in der Yeroneser im II. Tefle, Kol. 288, dagegm

in der Yenetiana im I. Teile, KoL 881. Ebenso findet sieh die Sehiift:

.Angnstini ad Cjrillnm de magnificentiis B. Hieronymi*

im II. Teile, Kol. 825 der Yeroneser, in der Yenetiana m
I. TeUe, Kol. 487—447.

Zwei Schriften, und zwar des Kart&nsers Onigo — des bekamtln

Verfassers der Statuta Guigonis — n. d. Titel «Onigenil

Major is Cartusi ae Prioris Quinti Epistola AdFratres

D u r b (' II e s e s D e s u p o ö i t i i o B. H i e r «» n y m i K
i- 1 s t o 1 i s*^ und die

darauf folgende ... .D o s c r i p t i o E u s e b i i S n p h r o n i i H i e r u u v m

i

de formis II e b r a i c o r u m 1 i t e r a r u lu sind aus dem I. Teile der

Veroiienser Ausgabe (Kol. 303— 304) in den II. Teil der Veuetiani

Kol. 394—95 verlegt. Aus welclien tiründen das gescüali, wird mit keiiMiB

Worte erwähnt
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In dem Anhange des ZI. Bandes findet aieli in beiden Anagaben vor:

1. Omninm openim S. Hieronjmi Preabjteri diatribntio in deeem

tomos novie editlonis eomparata cum diatribnlione ediüorom antiqnaram et

Benedictina.

2, Index generalis in omnia Opera S. Hif'rnnTmi (in der Venetiana

hat der Gen« ralindex eiiie besoudere Pagiaieraug, was in der YeronenBischen

nicht der Fall ist).

8. Index Oeneralia locornm 8. Scriptnrao.

AnffaUend ist die nngleidunlSige Bebandlnng, die der Heransgeber

den Volophonen in den «späteren Binden snteil werden läfit

Bis znm Vf. Bande findet sich am Seblnsse der einzelnen Werke

das übliche Kolophon ^Explicit^ respektive ,Explicinnt librl*.

Im Vf. Bande Kol. 383, und zwur in beiden Ausgaben lesen wir znm

ersten Male , F i n i t e i p 1 a n a t i < > in A b d i a m P r o p Ii e t a m "

Dasselbe am Schlüsse der Commentarii in Michaeam*:
Fiuit explauatio in Michaeam Prophetam*.

Ebenso am Schiasse der aCommentarii in Nanm*: «Finit

Explanntio in Nanm Propbetam."

Im TU. Bande finden wir ffinf Mal .finit* anstatt des gewOhn-

liehen „Bxplicit* in beiden Ansgaben.

Im VIII. Bande, K ol. 783-84 lautet das Kolophon in der V e ron e B er

Ansgabe ,£ u s e b i a C a o s a r i e n s i s C h r o n i c o n finit", dagegen in

der Venetiana ,Eusebii Caesarieasis finis' (sie I) mit Aus-

ia»siiüg dea Chronicon.

Kol. 849—20 laatet daa Kolophon iu beidenAasgaben .S.Hierouymi

Chronicon finit*.

Dasselbe nach der Chronik des Prosperns Aquitaniens.

Im IX. Bande finden wir als Sehlnflfonneln tai beiden Ansgaben

,E z p 1 i e i t"* nnd »E 1 p 1 i oi n n t" ; einmal in beidenAnsgaben Kol. 17-18
das Perfectom .Ex plicnernnt*. So am Scfalnsse des I Bnches ,Bz-

plieit libec Brenith id est Oeneseos" in beiden Ansgaben«

Femer: »Explieinnt titnli libri Bxodi*.

Ein ,Incipiunt' finden wir vor: „Breves libri Exodi-*,

am Scblusse „Expliciunt brevt-s libri Exodi'. Ferner : , E x-

plicit über Eile Smott id est Exodus", „Explicit Vajecera

id est Leviticus."
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IX. Band, Kol. 851 kotet die Schlnftformel : »Finis primii»

ordo legis*.

Im X. Bande, und zwar in beiden Anagaben findet sich sm Schlnsae

des ,liber Paalmornm* ein Kolophon in dieser Art xom ersten Kaie:

,£xp lieinnt Paalm» DaTid. Terara habent Y.Deo Gratias

Amen.''

Am Schlass«^ des X. Bandos finden wir das Kolophon: ,L.ge tum

pace Bibliothecam Hieron yini Presbyteri Betlileem.*

Im XI. Bande, und zwar in beiden Ausgaben Verona 8 er Kol. 300,

Venetiaaa Kol. 378 lautet die Schlußformel: «Deacriptio vitae

Do Hieronynii feliciter finit.*

Daselbst Veron. Kol. 783, in der Ven^tiania eben Ausgabe

UI. Teil, Kol. 67 laotet das Kolopbon: «Explicit aeenndam
Joannem. Explicit qnattnor Evangeliornm Expositio

de breviProTerbis edita a sancto Hieronjmo Presbyters.

Deo gratia«. Amen.*
In beiden Ausgaben Teron. XI. Bd. IL Teil Kol. 899, Vene-

tiana. XI. Bd. III. Teil Kol. 217 finden wir die SdUnfifonael:

Commentarii in Epistolam ad Bomanos ftnit* yor.

In der Yeron. XI. Bd. II. Teil Kol. 950, Yenetiana XI. Bi

III. Teil Kol. 284 lantet daa Kolopbon: «Explicit eommentarias
in I. Epistolam ad Corintbios." Yeron. XI. Bd. II. Tdl

Kol. 980, Yenetiana XI. Bd. HL TeU Kol. 822 bat als Scblol-

formel: «Explicit commentarina in secnndam Epistolaa

ad CorintbioB.*

Wir gelangen nun zn den Scblofibetracbtnngen. Ich will niebt Tcr-

scbweigen, dafi bei der AoAerst mfibsamen nnd zotranbenden Arbeit —
es wurden zirka 80.000 Seiten kollationiert nnd anf das genaneate geprüft

— die bei der Vererleichung der beiden Ausgaben des Vallarsi'scben

H i e r ö n y m n s aufgewendet werden mußte. sich rai-iner stetig«

Unbi-hageii und wacli>eiider l'nmnt üh»-r das bei Zerletti gedruckt*

Werk nach und nach bemarljtigte. I<ii hab*' das Gegenteil gefunden, was

ich zu finden hoffte, nämlich, daß die /wt ite Ausgabe, das ist die Ven^'tiana.

wie ich schon eingaiig's erwähnt habe, gewisse Vorzöire aufweisen w. rd«-.

wenn auch die äußere Ausstattung hinter der älteren auf den ersten Bück

zurücksteht.

Die vielen und sohw. rwiesrenden Druckfehler, ihre Zahl und Qualität

machen das Werk uuverläßlich ; man muß sich genau iuacht nehmen ond
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Seite fBr Seite genaneeter Prtfting nnteraiehen, bevor man die Y e n e -

tianiaehe Auagabe zur Grundlage maeht, ana der man xitieren zn

können meint.

Da Abbe IM i ir ii ^ nadi dpr Ang"abe Z r k 1 e r's, die V »• 11 -

tianiscb*' Au>(;iil)f (vt^rgl. Pap. 0 Fnßaiiiü«rkunej) zur Gruiidlatrp

seiner eigenen gemacht hat, wird wohl st» manchem die nnang<'nfdimH

Erfahrung nicht erspart «j:<d)lieben sein, daß viele Abstlniittc, manchf Seite

aus der Veronesnr Ix'/ifhnngsweise M i g n f' s c h e ü A tt s g a b e

teils fehlerhall, teils ganz uurichtig auJIgenommeQ warde.

10 glanbe der Pflicht nachgekommen %xl sein, diejenigen, die aich

beim Gebrauch der Schriften des Hieronymus blofl anf die Vene-
tiana oder die Higne'ache Anagabe beachrftnken, anf die Onver-

UUtlichkeit beider Ausgaben aufinerksam gemacht an haben und diese vor

der Anwendung einer genauen Prfifhng zu unterziehen.

Ich halte es für meine Pflicht, am Srhlusso d<^r vorliegenden Arbeit

dem Vertreter der klassischen Philologi*- an der Czemo witzer Universität,

Herni Univ. -Prof. Dr. J. Hilberg, der die obige Arbeit förderte, meiueu

ehrfurchtsToUsten, innigsten Dank zum Ausdrucke zu bringen.

Herrn YerlagsbuchhSndler Gustav Fock in Leipzig danke ich herz-

lichst für die mir in uneigennfltzigster Weise geliehene Yenetiana.

Nicht minder spreche ich Herrn k. k. Skriptor Robert Klement,
der als Leiter der besonders bestehenden theologischen Bibliothek an

der Czernowitzer Universität mir die Migne'sche Patrologie zur Verfügung

stellte, meinen ergebensten Dank aus.

Dr. Gustav Leibiinger.

Bangliste der Beamten der isterreiehiseben Bibiiotbeken.

Die nachfolgende Liste erhebt den Anspruch, eine vermehrte und

verbesserte Auflage der Liste zu bieten, die auf S. 126— 130 des

XL Jahrganges dieser Zeitschrift veröffentlicht wurde. Vermehrt insidern,

als drei Bibliotheken, die in jener Liste übersehen wurden, neu auf-

genommen sind, und vermehrt durch einn neue Spalte, dio Anmerkungen.

Jn dieser Rubrik werden Titel uHd Orden, vor allem aber die als Volontariat

verbrachte Dienstzeit verzeichnet. Die Redaktion stellt neuerdings das

Ersuchen an alle Bemfsgenossen, ihr alliällige Fehler schriftlich

bekanntzugeben.
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U.-B.

,

Innsbrack,

U.-B.

Krakau,

U.-B.

Czernowitz,

U.-B.

i

Krakau,

U.-B.

Wien,

U.-B.

Wien,

U.-B.

1

N
a
m

e

Kolankowski

Ludwig.

Dr.

Siyjkowski

Marian,

Dr.

Kaziela

Zeno,

Dr.

|

Vycpalek

Ladislaus,

Dr.

«ieleeki

Adalbert.

Dr.

Hrzan

Johann.

Dr.

Bliemetzrieder

F.,

Dr.

Nowak

Johann,

Dr.

Pawlowski

Br.

Aug.,

Dr.

Frischauf

Walter,

Dr.

Schleimer

Johann,

Dr.

Hoch

Karl,

Dr.

Maller

Eugen,

Freih.

V.,

Dr.

Malnscbka

Alfons,

Dr.

Siegl

Karl

Franz,

Dr.

Sailler

Otto.

Dr.

Böhm

Karl,

Dr.

Uorodyski

Ladisl.

Bitt.

V.,

Dr.

Baeinaehi

Elias,

Dr.

Lodynski

Marian,

v
,

Dr.

KoHscher

Artur,

Dr.

Prenner

Josef,

Dr.

m m A m • * • *• • • • Jt ^ ^ ^ *
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HHZENSIONEN UND ANZEIGEN.
Verr^ffint: der Gutenbcrg-Ge-ellschait- V, VI, VII. 1 K.

t c .. r ' 1 » r I ii Ma. i«r Fri^-e::* Tom Weltgericht. 2. G. Z e d 1 1- r, Die

A2iiii ge B.oe.tjp^ im ^ccOaertcu^a Umil« Maj^tiaaca ron 1493. 3. A. T ronnier.

Die MiualdracM Pet«r Scfc^ffffs ud tdMi S«kM8 J*bMi. 4. W. Telke^

Z« Biefc«mz«ifen Peter Scs^fem Maus, Tcibfd« Gitnbwf-QcMUtekaft

Ka<'h ULcferer Pftue. lAspUScUiefa rerarMcht darch die notwendig gevor-

rt>r. e Urca'V* t-:- z u*r Ar: -:t clcr drn litetui^fh^r: Vrrli^ ScVöfTers. lieet endlich

w.'ir-r eine FortirtiuniT -i-r »V-rr-fen«' :aan^en ier Gat-^nbfrir-besellsrhaft* Tor.

I'*r g ^.'.Z'T.i'Mi tji i _rac :.->^,.-?n Aa?*tattnnjr der Toraosgehenden Hefte reiht lieh

die deä gegeL wÄrti^cD eL-:uüatiig ul. 13 la/ela xeigen in ma^terhaftester Ntck*

bUdosf. di* mix de» jetxigeB Mittda kuai n itatvefftt Min dftrfte* ial«r>

emitU Butter aw Sdieflert seltenes Drackwerken; eine 14^ fiM ein FäknaSk

der Har. uchrift Peter Schüfen au »einen alten Tagen, an der fast nichts mehr

die charakten-tiich^D Schriftzä§e ^: »maligen grofien Kalligraphen Tcrrät.

Die erste Abhan.'.l^n^ d- 8 neurr H-efies aas •'.•»r Feder Schröders er^ärit

d- -»'^lrj<»u Verfjrr-ri Untrrs.Lhar.fi: über aas gle'.i'h' I .ema iti <ier dritten Ver-

CltFentiicnoDg der Geaiiilicbaft. Hier war die Frage oticn geblieben, ob oaü Gedicht,

io dem vir nach den eatMheidenden üntefMidinagen Zediert die ilteifte Pkedukt

Oer Gatenberf'acbes Eifiadnnf erlieonen laaen. «n setbetindigee eder dai

Fragnient einet größeren tei. JRt ttellte rieb nna mittlerweile hemnt, dafi die

Verse dem ron Schade TerGffentlicbten dentaehen .Sib^Ileobneb*. einem Eiteag>

riis.^c <Ut 14. Jalirhundert«, ai pet 5ren. Prof. Schröder kann mit Gena?tnunjr

k n?tati*-ren, d«B ''r mit «eiren ;'n.heren Acisfüiirnneen über Alter, Heimat uni

Umfang der \ erse Hecht behaiteu nai. Daü gerade die!>eä Gedicht zi:iii Abdracke

gcbincbt wnrde, scheint in dem aktoelleo lateretse xu liegen, das die Propbe-

xeinngen det Bncbet für die Meatcbcn jener Tage batten, wie et aneb dmcb die

große Zabi der anf nnt gekommenen Handtehriflea begingt wird.

Dat anfrillige ?erkommea der Typt fi" im Ifist. Hog. ton 1498 benütxt

Zedier, nm Andentungen über den Schriflrorrat dieser Type zn geben, die hier

detweifen im li-i:i>ter und in den Inf rtnationtn rur Anwendun«: kam, weil sie

in größerer Qaantität lur Verfügung stuid al> die Missaltvpe. 1 »essenongeachtet

liaben wir am aach ihren Vorrat als reiativ seiir niedrig vorzustellen. Diese«

Besnitat dürfte wobl nnanfccbtbar tein, trotidem ticb die Sachlage einigermaOea

Teriadert bat, teitdem Tronnier cn dem tob Zedier nntertnebten Ooppeltati der
beiden Mainzer Exemplare einen dritten in einem Weimarer nnd Jenenttr Bltm-
}dare nach^r* wieteti hat. Aach tritt Tronnier mit bemerkeotwerten Gründen für

den halblM'^j. iiwf Druck der SchöfT'rVchen Missalien ein. während die Arbeit

Zedier* auf (ieiii (jrunde fußt, daß er fecitenweise durohgeftihrt worden sei.') Kl

ist zn bedauern, daß Zedier dem Widerspruche Tronniers nicht mehr entgegnen

konnte, da der Druck seiner Arbeit bereits abgeschlossen rorlag.

•) Z. beütimmt die Keihenfulge des Satzes aus den in L 'iden Ausgaben lof

einielnen Seiten Torhandeucu Hauptformen des i. Wenn nun IroDDier S. 117

bebanptet, daß in beiden Teiten die Snmme der i gleieb tein maü, da die Tede
gleieb lind, int er tieb. Er mOge ticb tnm Beitpiel den fenchiedenen Satt dH
Wortes Chrlttnt antehen n. s. w.
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Eio ungätiges Geschick scheint übericner Arbeit zu walten, die den grOBten

Teil des Heftes einDiniint. Der Jahresbericht der Gesellschaft von 1906 tailU

mit, «laß Kalk den Bericht Ober den litargischen Verlag Peter Schöffers übernommen
habe, der Bericht des nächsten Jahres, daß Dr. Tronnier mit der Umarbeitung' piner

Abhandlang Ober diesou GegeustAnd betraut wurdeo sei. Aber auch in der gegen-

wirtigeD Form entspricht li« tehoii dnreli eiaa Reih» von Ändoriichkeiten nicht

-der voroehnen Eiobchbeit der ümgebnng. Die Tielfech dorehd/ingendon belle-

tristisehen Anwtiidlragen, wie sie iwn Bwifpiel in der enorm weit hergoholten

KinleitoDg samt ihrer vergrifTenen Schilderang des 15. Jahrhunderts mtage
treten, raachen keinen gut. ii Kindruck Abstrus ist die Kinführung eines Advoratns

<liaboli in der Person eines Herrn Agathon Dysthymos aus Orgiläa, den der Ver-

fasäer die Kiuwürfe gegen seine Untersuchung sprechen l&ßt. Auch hätten sich

manche Bemerkungen über Dinge, die dem Leserkreise der «VerOSejitlichungen**

4ocb bekftDBt lein mftsaen, leicht vsterdrllcken Itnen, wie die veranglfickte Er-

kliruig der kirchlicbeD Prifttiooen oder die ErOrtenng über die fehlende Titel-

blntt bei den ersten Drucken. Aber scbliefilicb sind das formale Dinge, Aber

die man sich mit Hinsicht auf ikn bcwundernsweiten Fleiß und die Ehrlichkeit

Act Arbeit hinwegsetzen kann; andere Bedenken beziehen sich auf einige Wich-

tigere Puulvte innerhalb der Untersuclmng selbst.

Znnfichst kann sich lieferent mit der neuen Terminologie nicht befreunden,

die rieb ihm ina Kieinliehe in verirren scheint ond, wie der Fortgang der Arbeit

«elbst seigt, doch eigentlieh anftnchtbar bleibt. Ans der Unterscheidnng swiseben

Untat- und Priroutatdrucken ergibt sieb kein greifbarer Fortschritt Aber diegrme
"Theorie hioaoe. Überhaupt ist der ganze Komplex tou Einteilungen viel za fein

und kompliziert angelegt. I^ weis dessen der zwar heran8g(>ri>«ene, aber aoeh

innerhalb des Znsamm' iiliiuiges nicht leicht verständliche Satz : „Als Mutatdrnck

bezeichne ich jedes Kxcmpiar eines Muiationgdcuckes, das nur Mutate der Prä-

mntatdracke in irgendeiner Kombination enthilt.* (8.54.) ßeieblicbe Versncbnngsn

solcher Syslematisiernng ergab sieh freilich ans der Satsvergleicfanng. Anf
Grand dieser hat der Verfasser nacbgewieseo, daO eigentlich unr im Missale 1499

Doublettcn vorkommen, während sich sonst fiberall beträchtliche Abweichaogen

finden. Nicht selten sind Stücke zum Zwecke der Druckbeschleunigung in zwei-

iind dreifachem Satze gese tzt. Au» stärksten kann man diese Tatsaeho beim

Missale von 1483 konstaiicreo, indessen erstem Hauptabschnitt der Verfasserden

Uoppelsats auf 20, den dreifachen 8ati anf 5 Proient sehfttit Anfallend ist

femer bei drei Uissalen (Miss. Crae. 1487, Miss. Gnes.-CraT. 1402, .Mis. Vratisl.

1499) die verschiedene Fassung der SchluS^chrift Der Verfasser glaubt, daB bei

•den Biemplaren mit längerem Kolophon SchOffer als Drucker und Verleger, bei

den anderen nur als Drucker für das betr.>rt"iiiie Domkapitel in Krage kommt.

Kinen Widerspruchmnoiite der ileterentauch gegon denTeil der Untt^rsucliung

wagen, der ihm ihr Höhepunkt zu sein sciieint. Tronuier nimmt einen Teil

der mit 24. Juli 1483 datierten Ezemplare des Miss. Vrat. als einen bislaug

-völlig unbekannten Dtnck nnd weist ihn troti des Datums im Kolophon und

troti eines mit 1484 datierten Inskripts in die Jahre 1488-1891. Von allen

Seiten schleppt er die Beweismittel zusammen und pröft sie sorgAltigst, ohne

daü sie ilim selbst genügen, bis die Untersuchung der Typenhobe das richtige

Mittfl 711 i iettn scheint. Aus einer hohen Zahl von Messungen ergab sich, daß

•<lie Zcilenhühe je zweier aufeinanderfolgender Missaldrucke eine engt- Ver-

5*
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waodtscbaft anfwaist, während sie tob den anderen eine »beleutendere*

Differenz trennt, Darnacli könne df>r neogefandene Druck unmöglich 148$

angehören, sondern reihe sicli nach dem Miseale von 1487 ein, als abermals ein

Neuguß mit den alten Matritzen stattgefumlen habe. Nun >iiid aber nach des

K«fereuten Meinung die Differenzen keineswegs so bedeutend — im HOchttf&iid

b«i d«r KolumnettbObo tod 38 Zeilen kaam mehr tia 1 andi — » daB ea geatittct

«ftre, daiana weitere SeblSaae n tiebeo*). Zwar bat Trennier aicfa dieaen Biawaff

telbet feaetzt und ihm damit die Spitze abnbrecheD Tetaoeht, daB die vieW

Altigen and nach mehrfaciier Iiichtung hin vorgenommenen Messungen ateti

denselben Ausschlag gegeben haben. Sollte aber <l.i nicht doch besser iie

Ursache in der Vcisclii''denlieit des Papiers ru t-nchen sein? Cnd ferner waren

die Tjpen wirklich ko ra^ch abgenützt, däü dreimal ein Neuguß notnendi^r

wurde? Ffir das Missale 1492 scheint allerdings wirklich ein solcher stau-

gefanden va haben« da wir tataldiUch bedenteade DiSeresieD gegen die Kegel-

b4>he der frAheren Draeke anerkennen mflaaen. DaB Tronnier nicht Tie! anf die

Datierong seines neuen Druckes hält, damit behftlt er aelbalTaratindlich Recht,

es kann leicht Nachlässigkeit des Setzers vui liegen. Ebenso ist es richtig. da&

dai DaturtJ des Inskripts keine Beweiskralt hat, da es erst in 1484 Körrig eit

ist. Wenn er aber Tiieiiit, es sei nicht ausgeschlossen, daß die Zahl ursprüngiich

Ijxxii
'f

gelautet liabe, üo ist dies schlechterdings unmöglich. Denn dagegen spricht

die sonstige Gewohnheit and anBerdem iann man aieh nar achwer YoratellaB« dsB

der gnte Hann, der die Zahl eiogeachrieben bat, grieehiaeb gekonnt bat.

Was dort araprttnglich geatanden haben mag, kann man aelbatTeratiadlidi

ferne vom Originale, am Pakaimtle, trotidem ea Tortreffiicb ist, niebt eikeaaea.

Tronnier hat seine Untersuehang Aber Peter Schöffer hinaus andi anf die

Drucke seines Sohnes Johann foitgesctzt und ist dabei auf zwei neue Drucke

des letzteren gestoßen, einen Kanon im Dracli'srhen Mistale v> n 1507 und da*

Hlatt einer zweiten , unbekannten Weikzugehöngkeit". Leider sind diese Funde

nur mit weuigeu Zeilen besprochen, wahrscheinlich um niclit noch weiter die

Herausgabe dea Hoftea sa venOgern. Tronnier hat ohnehin mit atannenaweiter

Raichheit gearbeitet. Ende NoTomber erging an ihn der Auftrag, Kade

Aagnat 1907 war daa Mannakript Ton airka 24 Druckbogen Siä'ke abgescblossei

und damit zum ersten Male eine sjstematische Untersuchung aller erhaltenen

Kxemplare nicht nur eines Werkes, sondern einer ganzen Gruppe von Werkeu

an^gefühit. Wenn auch das grüße iStück Arbeit nach des Referenten unniaü-

gebliclier Meinung nicht in allen Teilen Bestand haben wird, so wurde doch jn

schonen Einzeluuteraucbuugen und Toilreanltaten« die hier niebt nthcr Terfolgt

werden konnten, ein nicht anweaentlicher Gewinn fttr die ilteate Gesebiehte

dea Bnebdrackea ersielt nnd ao manche Frage asgeaobniiten, die nenerliche

Anregung geben wird.

Die letzte .\lhandlnng des Heften bringt, twei Verlagsauzeigen Peter

Sehöffcrs, Ton denen die eine als die erste Sanimelanzeige eines Verlegen in

Betracht kommt, während sicli die zweite auf ein einz<^lnes Werk, die Hieronjm«-

briele von M70, bezieht und woi-iL'-^r geicli iitii. heni als literansclieiu lntere$»e

dient. Daa ersterwähnte Blatt luhrt 21 iJrack werke aus, die von Velke erliot«t

>j S. H&bler, Tjpenrepertorinm XII.
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^erdev. 8«iid«rb«r«rirMM ftbOrtn dtnuter drei UtAn mebt m. Salbst-

verständlich tritt b«i diaier Arbeit der Xotten dee reicben Bilderatteriah in den
Vordergrond. üftbl.

(Zur Literatur über Volkshihltothekcn.) Dr. H. E. G r e t e, der Verfasser

dee Baches „Das Prublein ileiUücher- und Lesehallen, aus
dem HollSndieoben fibersetit Ton Anoe J. Jungmanu, mit
einer Einleltang OD Dr. G. NOrrenberf. Lelpiig, Maas nn

d

anSocbtelen, IT 08", will allerdiofa etwas anderee bebandeln, als man tfkt

gewohnlich anter •Volkebibliotbek" bezeichnet. Ja er nimmt Stellang gegen

dieses Wort und gegen das, was man bisher unter dii sem Worte geboten bat.

Histnriecb hat sich die Bewegung eben so entwickelt, daU wohl<:fe>innte, sozial-

fülilende Männer, sei et» durch Vereine oder durch üeroeiiideverwallungen dem
^Volke", das ist in dieaem Falle den Ärniereo, weniger Gebildeten, den breiten

UasseD, den nnteren TolksKbichten oder wie man das Wort «Tolk* sonst neeh

.iretatehen will, Lektüre nnentgeltlieh oder gegen geriegee Entgelt bieten wollten.

Die &I Ittel waren meist gering, das Gebotene war es auch. So entstanden auf

dem Kontinente Knropas die Volksbibliotheken, die bibliutb^qaes popnlaires, die

bibliüteciie popohiri. in dieser Form, ui^tjr diesem Xanien bestehen sie heute

noch. Gegen diesen Jypus einer Bibliothek wurden in den letzten 15 bis 20

Jahren fortwährend die public librariea von Eugland und Nordamerika als Muster

hingestellt nad der Erfolg war der, daft honte scbon in Dentsehlaud nnd aneh

in Österreich eine Reihe Ton Bfichereien besteht, dis sieh der anglo-amerikanisohen

Form immer mehr nähert. GroTO will von der alten Art niebts wissen nnd sehliefit

eich ganz den Bibliothekaren TOn Michigan an, die sagen: „library-work ie not

|»hilanthropv'*, „die Bücher- nnd Lesehalle rniiß deiürt werden, wo ein

jeder, der in F&ch oder Beruf, für Studium oder Liel-haberei etwas zu wust-a

braucht, zuerst hingeht." Diese bucher- und Lesehalle wird sich also wesentlich

Von der Volkebibliothek alten Stiles nnterseheiden, w&hrend sie anderseite aneh

ireeentltcb von den grofien wiesenschsfUiehsn nnd den Faehbibliotheken sieh

nntereeheidet. In einem eigenen Absehnitte wird das Znsammenwirken der Ter*

'fichiedenen Formen der Bibliotheken behandelt und wie ein Übergang zu dem
ai glosTtrhsischen System, wie es <Ireve nennt, möglich ht. Die beiden P'ormen

dei großen wisscnsthaftlicheu und der allgemeinen ürt'entlichen Hibliothek sollten

wenigstens unter einen» Dache \v..hnen, wenn sie schon getrennt arbeiten wollen.

Wie nun diese großen Öffentlichen Bucher- und Lesehallen eingreifen sollen in

^en Unterrtehtsbetrieb, wie eie eingerichtet nnd verwaltet sein aollen, behandelt

•Greve ertebOpfend nnd mit groOer Faebkenntnil. Die Abschnitte „Blleher- nnd

Lesehallen nnd der Unterricht** und „Zweck, Binönß and Gegnerschaft* enthalten

kaum etwas, was Widersprach erwecken konnte. Für Bibliotheksbeamte ist be-

sonders das Kapitel II, die technisclie Seite des Problems der
Bücher- nnd Leseii allen" von lledeutuiig und da vor allem, was über

«das Buch" ge&agt ist. Vom Eintritte eines Boches in eine Bibliothek bis sur Ab-

stoßang der rerbranchten Exemplare ist snsammenh&ngend alles behandelt, wss

hierher gehört; die Frage des Bnchbftndlerrabattee wird behandelt, die der

•eigenen Bnchbinderei", fflr die Greve eich ontsehiedea anesprieht, der Katalogi-

isiernng, der Desinflziernng u. e. w. Es ergibt sich von selbst, da0 eigentlich

l^enee nicht geboten wird, immer ist es die Knust dee Qrnpplefens, was den
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Wert eines solchen Buchos ansmaclit. Ebenso selbstTerständlicIi ist es, daß bezQglicb-

eiBldner Fragen, wie die der Signierung, der Aufstellung, Katalogiöierang, dea

Arten des Verleihens etc. die Meinuntren aaseinandergeheu müssen. Sehr instruktir

i^t die Besprechung der ver»cliiedfuea KLitaUig»«. Greve unterscheidet : A.aipha-

bethische, und swar; 1. nach dem Namen der VerfAsser, 2. nach den Titelo. 3.

liäh den SttebwOrter», 4. nach der Bflcheraii (Format, Spimahe a. i. w.): B.

ayalematiach« odar wissanachaftliaha; C. iDTentaiiaierende. Ab eine Mucbaaf
von Katalogen sub A, I, 2 and 8 ist dar Krantk atalog (kein glücklieh ge-

wählter Name) oder wie er in England und Amerika beifit, der dictionarf
c a t a I 0 g u e" m betrachten, der die Hrtcber unter dem Verfa*sernamen, den

Titelworten und den Stich- (oder Schlag- iworten alphabetisch geordnet enthält

Aach in dem Aufaatse Ober .Verwaltung und Personal* fiodea ti<k

traffUcha Zuammaaatellungen. HQbach iai der Anaspmeh daa Amarihaaara Boa-

fart, dem aich Qrar'a anaehlieBf» da0 der BibUathakar drai Biganachaflea —
nabat vielen andaran — vor allem haban mttaw, .da0 ar Gdabrtar, GaatUmu
nnd Gescbftftsroann sei". Besonders auf das dritte legtGreTe mit anderen gtoSe»

Gewicht. Sehr lesenswert ist dann auch das dritte Kapitel Ober die finantiri!?

Seite des Problems der Kücher- und Lesehallen. Daii sich diese Seite ies

Bibliutheksweseus auf dem Festlande so spät entwickelte, beruht eben zum

grüßten Teile hierin, dafi die Mittel hierxolande Tiel sp&rlicher fließen, als ia

Ecgland adar Amerika. Wir im aaropliachan Faatlaada haben dia alta Callar

Toraoa and tia altaa, grafian wiaaanadiafllieheB Bibliokhakee, dia Amarikaasr

daa fiela Geld, mit ihm die herrlichen public librarie?.

Einem Mit^liede des Ofterreichischen Vereines für Bibliothekswesen »t

es natürl'ch befremd'Mni daß Grere bei Auftählnnp der Terachiedenen Verein*

von Bibliii iirkareri i:t'r.iio diesen Verein Trrc«'ssen hat, der schon «eit 1^?^

besteht, aiäo Üier nt, als die enuprecoendeu FachTereinae Yon Deutschiaud aaa

Frankreich, dar aich in aainen «Vittailnngan* än aigfaaa Fkahatsan badkit.

üad gaiada durch dia Fflila vaa LitaiataraBgaban iak Gratea Bach aanat aai*

gaaeicfanat. Gans nebenbei sei daa klaiaen Lapsus aaf Seite 1 ervlhni dafi der

Terfasser des Bachaa .Fraia Oinfltcha BibUathakaii* Braat Schittia heüt,.

aicbk £ m i I.

Dasselbe «iebiet wie Greve bebandelt Ettore F a 1' i e 1 1 i in seinem

Manuale per le biblioteche popolari. Milan o, con^oraiv
dalla biblioteche popolari, 1906. Sein Bächlein aothilt nar IIS

Seitea; dia tvaita Biilla ^7« Saiten) cattilt ciaSaggiadi aatalaf• ma-
dalla caa «an bibliateaa papolara di eaa tra arhaae^ alea

ataaa kanen Masterkatalog für YalkabibUatbakaa. Fabietti sieht den üataracbiel

xwischen den Volkabibliotheken und den wissenschaftlichen, den Grer« ober-

brücke:! mOcht , darin, daß sich beide an ein TOilig anderes Pablikum wesdei'

v.r.A dili die wissenschaftliche Bibliothek die Böcher tu sammeln sucht Die**

aind Depo>itorten tur Bacher, sie haben die BAcher für spätere Zeitea sb er-

haitaa; dia ?olkabibli«khak«a hahaa dia LHantar la tarbtcilaB, hiar «arica

dia BIchar kaaaamiert Über Tcchaik. Tarvataaf, Gtiadai«^ QmMtMt dv
olkabibliathakaa kaaa aaf dicaam kaisaa Bmuaa aar daa aaefaataaaggrte ge-

tagt «erdea. Im angef&gteu Masterkataloge, den auf seiaa Gita tn präfen.

wohl Sach^ ei '« ita'.i*Bis:hen I iterarhittoriker» wir*, »^nd^n wir au>.'h Cie*-

•etaungen ao« dem Deatschea, asd iwat: Öaeiha, Wahlrawaadtschaftcn, Faaat
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imd die Leiden des JoDgen Werther (man hätte Tasso und Ipbigeoie erwftrt«o

können); Heine, Lieder; Sacher-Masocb, i parasidiaci (?); Schiller, teatro com-

pleto and Suttner, Die WalTeii nieder. — Eine etwas bonte Lille. Ähnlich ist es

mit den Ubei Betzungen aus anderen Sprachen.

Das dritte Buch: «(jastav Heim ig. Zehn Jahre Uibliutheks*

arbeit Oesebieht« «Uer ArbeiterbibHothak. Ein Weg-
ir«iie.r ffir BibliotbeksrerwaUangas. Lelpiig. Leipiiger

Baebdrnekarei'Aktieagaiallscbftft, 1908. (38 Seiten)^ interessiert

sehr, weil «a die Entwieklang einer eigentlichen Arbeiterbibliothek bringt, es ist

dies die .Bibliothek des sozialdemokratischen Vereiiifa Leipzig-Lindenau-Plsgwitz-

S'chleuÜig" io den Jahren 1898 bis 1908. Ks zeigte sich hier wieder, wie sehr

die Entwickliiug einer \ olkshibliothek vdm Lokale und der Größe der Bücher*

bestände abhängt. Bei einem kleinen Bücherbestände in einem einsigen KaattB

im KoUooadanraama einca Wirtsbanaes gab die Bibliotbek in Jahra 1888 nnr

108 Blnda ans; im Jabra 1900 llberaiedalta aia in ain geriiimigea Lokal und dia

Zabl der entlehnten Binde stieg auf 2522: 1005 übersiedelte aia nochmals nnd

die EutlehnongszifTer beting 1907 bereits 26.158 Bände. Interessant sind auch

die Verzeichnisse der ni^ i-tgelesenen Autoren und Werke. Aus dem »lebiete der

Bchörien IJteiatur ist die Keihe: üeIsfälk^r, Zola, lii^jtpinf. IJasb", Anzengrober,

Ebner- Eschiiibacb, liOsegger, Storm, Daudet, Keilt r, Heyse, (ioethe a, p. f. Am
naialen Enttebnungea arsialten: Kellar ,Dla Laota Ton Seldw^la" (192\ Kaaba

«Gaaanmalta BnttünngaD" (187), Bappivs «Der Padlar« (168) i. a. f. Von wlaaan-

achaftlichen Werken wnrda Nansen ,!n Nacbt und Eis" 404nial, Lander , Auf ver-

botenen Wegen" 303mal. Bebels „Frao* 176ma1. Corvin „Der Pfsffenspiegel*

175mal entlehnt u. s. f. Den Vo^el schießt mit der hnchsten Zahl aller Entleh-

nungen aber Wilhelm But^ch ah, der 2i98mal entlehnt wurde. Ganz lehrreich

sind auch die am Schlüsse angegebenen „Yorscblagslisten für Privat- and Volks-

blbUothakea". Piaaa sind so aingariehtet, daB die arate Sammlang A aine Biblio-

thak Ifir 5 Mk. antbUf, nnd iwar Engais .Dia Entwieklang daa Sosialianna*,

Kautsky .Daa ErAutar Programm*, ,Novallanbncfa* (BrtibliDgan von Mayar,

Wildenbrncb, Spieibagan, Liliencion), Eytb .Der blinde I^assagiar". Die Samni-
Inng B um 10 Mk. eiithält die in Sammlung A angefühlten nnd noch: Qregorj

„Lyrische Andachten", Dodel „Moses oder Darwin? u. s. w. Jede folgende Samm-
lang enthält dann immer das Vorhergehende und eine Ergänzung, sodaß die

latita SammlaDg um 100 Mk. 33 Werke in 57 Bänden entbilt, darunter Goethe.

Schiller, Haine, Frailigratb, Keller .Dar gitaa Hainricfa*. Hennig hat aain BfteUain

«nah durah gans gnta Abbildsogan Ton Intariaora adnar Bibliothak nnd anderan
nachaaliefa gemacht J. Himmalban r.

Katalog der Bücherei dea Instituts für Gärungsgewerbe. Hisg. t. Prot.

StrnTO. Berlin 1908.

Dem Kataloge selbst ist eine , Benutzungsordnung für die Bücherei and Zeit-

aehriftenaammlnng dea Inatitnta fBr Oftrongsgewerbe" and ein .Inhaltsverzeicbnis*

vorangesehickt. Dia entere ist oflbnbar mit Uflckaieht anf die Bigentftmliehkeiten

des Institutes von den zahlreichen Benntsnngaordnnngcn sonatiger öffentlicher

Bibliotheken im einzelnen abweichend, im übrigen aber denselben ganz analog

und bietet daher keinen AnlnQ zur Kritik. Das letztere unterscheidet sich darch.

«ine reichhaltige Gliedeinng vorteilhaft von anderen Ähnlichen InhaltaTaneich-
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iiisseD. Uieduicb wird erreicht, und dies i&t ioebesondere bei dein fviteiuauideaw

Vemiehnu Toa BedentoDg, 4sfi 4ie «iotebcn Fick«r rdttiv w«üge W«b
amfisMi aod qui tich lekbt and nweh dvfibff «riMiti«rra kann, wekke W<ri»

eines bestimmten Gabictes die Bficherei bttfttt. In fonneUer Hinsicht fiUlt W
dem Inhaltsverzeiclinisse auf, daß die aDgogebenen Seitenzahlen mU97b<ginMn:
auf Seite 97 beginnt das sjsteinatiBclie Vvrieidini«: der Beginn des Toraa-

gthpiideii Autorenveriei(lir,is»i«'B wfire wohl aach durch Angabe vier betreffenden

beitenzaiil ersichtlich zu luaciieii geweaea. Weiters fällt auf, duß die Unter-

teilangen des sjstemntiseben V'eneiebniMea darch Zftlilen. jene des Zeitschriften-

Tertticbnistee abei dnrdi Bnchstnben angegeben werden. So finden licli 'm

Inkiltifeneiehnieie die Bfieher Uber Konibrennerei vnd Hefeinbrikntien mt«
B. lY. 3, die in das Gebiet der Gesetzgebang and Vorwaltang einschligifea

Zeitschriften aber unter C. I. e, während es doch der Kinheitlichkeit halbn

bes.-er wärt-, überall Zahlen oder überallBuchstabcn iure: wenier

Was iiun die eiozelnen Veizeichnisse selbst betrifft, so wäre fulgeodes z&

bemerken

:

1. Bm Aotorcnveneiebnit. Der Ansdnek ist niebt gnas mtreffend mid

wftre durch «nlpkibetiscbet Veneiebnis* tn ertetien gewesen, denn es finden sieb

in demselben Tiele Werke ohne Angabe eines Autors, beilehangiweiM Henne*

geben wie: Mitteilungen, klOglichkeit, Moniteur, Normalien n. s. w.

Was Alf Anführung der einzelnen Werke betrifft, so ist die Aoffindnng

durch fetten Pnuk des die alphabetische Anordnung: bedingenden Wortes eani

betoiiders erlticiittit. Die Angabe der Werke ist zum leii iibermäüig genAU.

tnn Teil ungeusn. So lesen wir S. 57 snb Meifiner vier Bintragungen ideatis^sr

Titel, nSmlicb die vier ersten Tfttigkeitsberiehte der kgl. Wartfcembergiseben

WeinbaaTersnehssnstaU Weinsberg, welche sieb leiebt anf eine oder awei Zeilen

hätten rereinigen lassen, währen! sie faktisch neun Zeilen ausfüllen. ÜJer auf

derselben Seite Slcntzel und v. Len^orke's landwirtschaftlicher Hilfs- mii

Srhreibkalemler IS'77. 189.S. 19*'0, TjOI. 1002, 1903, 1905. 1906. 1907, 1908,

lieilir. Aiiiit'ibeils hnden wir aui derselben Seite Meitzen. Der Üoden uad die

laudwiitschaftlichen Verhältnisse des PreuOischeu Staates. Berlin 1908, okne

Angabe, welcber Band des nnsfangreichen Werkes in der BOcberei Torbanden

ist. Eine lobeasweite Eigentfimltcbkeit dce Katalogee bestekt in der kritiUescn

Anffibrung der einzelnen Titel, d. b. es wird der Antor eo angaftthtt. w i e e r

auf dem Werke steht, es werden weder Vornaraen noch auch sonstige Titel-

ertrSnzungen eruiert, wodurch sicii der vorli»»gonde Katalog vom 8og*»nauBten

wisierscliaitliclieii Katalog ütlentliclicr liibliothekeu sehr votteilhaft unterscheidet.

2. Das spteniatischc Inbaitsverzeichnis. Die Aufteilung der Werke unter

die einteinen Klassen des InbaltaTerteicbnissee weist nebr oder »inier

erbebUcbe Fehler anf. £s aaien hier nnr dnige angefobrt. Ansnal rcport of tho

board of agrlcnltnre findet sieb 8. 145 unter nlandwirtschaftlichem Veisueb««

wesen", während s>icli die Landwittschaftlichen Versuchsstationen 8. 200 unt*r

,lamiwiitschaltl eben Zeitscliiiften" beluulcn. Reide Werke gehören wohl

zu>;innn'ii, srleichfrnltig. ob in den einen oder anderen Abbchnitt. Vergleiche

iibtraieb Jitiiclite" auf S. 14G. Oder: Altmanu, Über ilotorfahrteuge *ub

^MaKciuiiciilethnik" b. 156. slait unter „Kraftfahrzeuge» ete. 8. 161. Ib ÜO
Gewerbebygiene darften nicht gebaren: Bergmann, Sebeckgeseti für daa Dentacke

Reich, Erhard, Gcwerbeiftrdemngsdienet des k. k. HandelsrnSniaterinias. Tarif-
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Beitrag in D«atache& Reich. Wolff, Der Fabrikarbeiter ond eeine reebtliehe

Stoltnng. Nicht mter »SontUgee" (8. 180),«oadem noter .BndifllhniDg'' (8. 177)

dürfte gehören: Grosse, Grundriß der Kalkulatiou. Me3er, Reichsgeeetz. betreffend

die Eomnianditgesellt-cliaften auf Aktien findet sich unter «Verwaltiiag* (8. 179),

statt unter ,üewerbo- und Handelsrecht'* (S. 172).

Üterdies seien erwültnl Joly's Tedioischei Auskunftsbucli. das unter die

»Adreßbücher" und KOhler, Englisches Taschenwörterbuch, das unter die WOrter»

btteher geliOrte, «ibrend beide anter derBabrik .Verschiedene«", »AUgeroeinee*

«ich finden.

Die unToUstindij? wiedergegebeneo Titel .der Werke von Amand (8. 166)

an ! Du Boia-Rejmond (S. 191) kOuaen bei Würdigung dieses Teiles des

Kataloges nicht ignoriert werden.

3. Zeiischiiften. Dtr Untcrteiluntifen dnrcli Buchstaben hüben wir bereit«

Erwähnung getan. Die alphabtti^che Anurdoung der Titel ist zwar auch hier

durchgeführt, allein mangels fetten Diuckes nicht so übersichtlich wie bei den

frfiher besprochenen Abteilungen dieses Kataloges. Ferner gebt nicht heiTor,

welche Binde beitehangsweiss Jahrgänge die Zeitsehriltensamnlnng im eioidnen

Falle umfaßt.

Mag der Kat»logf der Bücherei des Instituts für Gärunofsg.^werbe, wie

gezeigt, auch zahlreiolie Felil»?r aufweisen, so luiisaen dieselben doch dem Votteile

gegenüber, welchen dieser Katalog bietet, ais g&nzlich zurücktretend bezeichnet

werden. Ohne Zweifel ist der Katslog den biUigerweise an ihn zu stelleudeu

Anfordemngen Tollkoninien entsprechend nnd wird gewifi Ton seinen

Benatsem. als den kompetentesten Benrteilem, entsprechend gewflrdigt werden.

Dr. 0. T. 8 1 e r n e c k.

Josef V. Karahricck. Die arabischen Papyrusprotokolle. Wien, 190S,

(Zur orientalisi lieii Alterturnükuude JI iu U^n Sitzungsberichten der Wiener A. d.

W.. Phil. bist. kl. 161, l.)

Anlafi ttLd tnm giOBten Teil nach Inhalt der vorliegenden 8tndie liegen

Jens^itedesluterresseogebietes dieeer BIftttor nnd können hier nicht berlkckeiehtigt

werden. Das Buch ist die Fracht einer Polemik, die sich an die Dehanptong

Earabaceks knüpfte, in gewissen Wellenlinien arabitchor Papjrusprotokolle nicht

bloße Justifikationson!anientt\ sondeiu bteini-sch- Sctirittziige zu erkennen. Ob
der Versuch Kaiabaceks, dies-e Behauptung niclit nur narhdrncklich r.n wieder-

holen, sondeiu auch zu erweisen, geglückt lat oder nicht, wird die Bedeutung

-des Bndies Ittr die orientalisch« 8i»rachwiseensebaft entscheiden. Wichtiger fflr

4ieee Biltter eind eine Seihe von Feststellungen, die sich- auf die Papyms-

forsebong beliehen. Wissenschaftliche Behauptungen Karabaceks auf dem Gebiete

der Papyrnskunde werden stets die größte Beachtung ßnden; verdankt die

historische Bücherkunde ^"»rade ihm auf dem Felde der Papyrusknndc die frucht-

barsten und aufscbhiUreicbsteii Funde. So sei e^ hier gestattet. a«;< der iieiie>t'-ii

:jtndie £arubaceks die für die Papvtusknnde wichtigsten 1- eststellungen uuzu«

führen. Das sugeuannte Papjrusprotokoll hat bekanntlich eioe besondere Be«

denlong in der Geschichte der Pspjrnsknnde. da sich auf ihm, als dem ersten

Blatte einer Rolle, die die Echtheit der Rolle verbürgende Schriftsignatnr be-

findet. In der byrantinischen Zeit entbleit diese Holle zum Beweise ihrer Her-

kunft ans einer Staatefabrik den Kamen desVcrwsltnngsbeamten, dem diese Fabriken
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aatenrtaadm (Comet largttioiioin mctmiiid), MBwdcm fewicae Foroieltcite ni
DtttB. Karabacek weist non nacii. daß auch die Araber eil« Midie Intitction

ktonten. Zwei Beri« ht« über den Papjmi bfi den Arabern, mn denen der eic«

(arsprünglich auf J-^n Grammatiker el-Ki^fi i dann) auf den Histuriker el-ß«btli

(zirka 920 n. Ciir. , ier andere auf den Historiker e\-Be]i<^OT \ lirka 870 c Ctir.

zurückgebt, siud lur oie Erkenntnis der Technik der Papjnisbereitaog tod be*

soDdeter Bedentang. Aber diese Beriebte, die im Oiteste ud im deattch« Ober-

letxvng nilgctcilt werden, tpielteii so der PepjnMfonchoBf nicht nur daemcb*

tige seedem tadi eine TerhängnisToIIe Bolle, da die Terminologie, eif dit m
hier ankommt, auch tob bernfenen Orientelisten, wie Earab&cek annimmt ^d.
lit-h mißreTstaiiden wurde. Diese Termini sind «KariAj". Tüirär"' und »Tiiäi*

Karabacek hat ^^cborl längst nachgewiesen, daß .kartäs" = /'^.' ^'^^

schließlich auf tieii Papjrrus besog and mit ihm identisch war, da dieser Aoädnä

•eben toi 751, ebo vor der EinfShrang des geüitten Pflenienfeserpapierm, vm^

kommt. Dieiee letstere biefi etets nnr a^M^d* (tpr. k6gis*} eu dem «toe-

tieehen .kog-dt*'. Und ent um die Mitte dee 10. Jekibimd«rtt reiipieite an
für die Terminologie des neuen Papieret die Beseicbnugen des alten Papjnn.

l'benso kann der Austiruck „Tümär* = TOH'iv.ov fdim. T..n -'•-'•.':) nur für dif

Papyrusroile in Anspruch genommen werden. l>ie ärgste \ erwirrui.g abt r nchtct«

die Interpretatiun des allerdings vieldeutigen Terminus „Tiiät" an. Franißsisd-e

Urientali&ten deuteten es kurzerhand mit rStickerei", Wellbauseo nahm »Wuict^

setebeo «o, eine Art der Febriksmnrke, die erat dntepitenbmidlindiacbellittd-

nlter einführte, und ein eogliicher Feraeher entaebied aieb aehlinkveg fir cia«

SternpelEohablone. Karebaoek nun findet im «Tiiät* nichts anderes, a's die «ait

Schreibrohr und Tinte aufgetragene Marke der Manufakturstätte, die di« gtriie

Fläche einer Seite des mit dem 8chriftteite vertikal lur Rolle gestellten Blatte

der ersten Kollesis bedeckte". Hit anderen Worten, was bei den Romäern da»

«f.«n&xoXAov bezweckte, erreichten die Araber durch den .Tii&i": die amtUA

beglaobigte Echtheit det Schrribmttetiili. Die weiteren Awlihniogen Kanbareto.

die die THIingnitit der arabiiehen Papjtosprotokolle erweiaeo wollen, beifm

wohi noch manches Detail, das der orientaliaehen Bftcherknnde inatatten homa^

bewegen sich aber zu sehr auf den Gebieten der Philologie oid der Nnmlnulik;

um an dieser Stelle gewftrdigt tu werden.

Katalog der Handbibliotheken des Katalogzimmere und des Lcaesaalrt

der k. k. Universitäts-Bibliothek in Wien. Ueransgegeben im Auftrage Am

k. k. Ministeriums für £ultu8 und Unterriebt nnter Leitung rou Dr. Wilhelm

Haas. 2. Auagabe. Wien. 1908. In Kommission bei (ierold k Cie. 8« (8 BIL.

447 S.\

Das auerkennende und beifäliige Urteil, welches die Refereoteu in iea

Fachseitschrilten <) Aber die erste Aasgabe dieses KataUges gef&Ut habea, ist

TOD den Benfltiern der Wiener UniTersitlts-Bibliothek best&tigt worden. Scbsa

nach dem relativ knnen Zatranme von vier Jahren war die erate Anflage ver-

grilTeii, to daß eine neue Anflage notwendig wurde.

Die typographische Ausstattung, ein wichtiges Momeot bei KLitil-^geo.

«orde «beoso wie die sjgtematiscbe Ji^ioteilong fast UDver&ndert gelaMca.

'} Zentralltatt fOr Bibliothekswesen 1905, 22. 8. 44; Mitt. d. Oet Ver.C

Bibliotheksw. I90i, 8., 8. 189-193.
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dagegen zeigt clat am 68 Drnckteiten nwcitttte Badi tdion ft«0«rliofa, daB der

UmfftBg dieser HtndbibUoihekeo eine Iwdeateode ErweiteraDg erfUiren hat. Die

inswiiehen neu ertebienenen ZeiUchriften aod BAdier, welche fQr den Tor*

liegenden Zweck in Betracht kameD, wurden hier aufgestellt, einzelne Lfleken

«rgänit. veraltete Ausgabeu darch neue ersetzt, insbesondere aber die Einreibung

der einzelnen Werke in die verschiedenen Uiuppen einer sorgfültigen und ein-

gehendeu Bevision unterzogen. Zum Gelingen der Arbeit trugen die einzelnen

Fachreferenten bei; das HauptTerdienst gebährt dem Kustos Dr. Karl

Kanknseb» in dessen H&nden die Oessmtredsktion lag.

Dnrch seine besondere iveicbhahigkcit kouiuit der Katalog über seinen

unmittelbaren Zweck bioaas, ein Bebelf fSr die Benfltter der UniTeitit&ts-

Bibliotbek » sein, noch als Handbneb ser EiofAbrnng in die Bfteberknnde in

Betmbt nad ist dadurch fen mehr als nnr lokalem Wert und Interesse. Schon

•eioendt ist darauf hingewiesen wordM, dsft eine derartig amfangreiche Bftcher-

Sammlung als Handbibliothek kaum an einer anderen Bibliothek den Lesern zur

Verfügung steht, die auch, und das ist wohl insbesondere von Wert, durch einen

gedruckten Katalog leichter benutzbar und durch die in kurzen Zwischenräumen

aufeinanderfolgenden, revidierten Neoaufgalen auf dem laufenden gehalten wird.

Besondeis sei noch der im Katalogtimmer aafgestellte bibliogrsphisehe Apparat

herrorgebobeD, der nagefAhr 70C0 Binde sfthlt, dessen W«t nicht nnr der

Bibliogiaph für seine Arbeiten als stfind'ger Benutzer, sondern auch jeder

andere, der nur gelegentlich sich oiientieren will, zu scbätsen and zu würdigen

wissen wird. ü r o 1 i g*

Robert Alexander Pcddie: Printing at Brescia in tbc tifteenth Century.

London, Williains & Xorgate, 1905.

Die diesjährige Augustnamnier von 'l'he Libtary World brachte den Beginn

eines großzügig angolegten Autoreuindez zu den Drucken des 15. Jahrhundei t:i

Ton B. A. Peddie. Die InaugiifiTnabme dieses umfangreichen Werkes bietet dio

Gelegenheit, an eine kleine Schrill desselben Antors tu erinnern, die 1903 als

selbstindiges Beft erschienen ist und eine Iflekenlose Zusammenstellang alter

Brescianer Inkunabeln zum Zweitke hatte. Es ist ein Bdchleln vull der besten

Absicht und mit großem Fleifie gearbeitet. Auf neue Entdeckungen geht

es nicht aus, sondern sucht die Drucke znsammen, wo immer sie sich in der

Alteren und neueren Literatur verzeiclmet finden. Seibätvtrstämllicli geben Lechis

Deila tipogratia liiesciuna nei &ec. 15 (Brescia 1^54) und (jussagos Memotie

atoricoeritiebe salin tipografia Bieseiana (Brtsfla 18II) die haoptsgehliefaste

Grundlage fBr j«ie Drucke, die ^ch im Indei Bargera lieht Terieiebnet finden.

8o gelang es Peddie, unter insgesamt 284 Nummern öber 60 sn nennen, welclie

dem genannten Index fehlen. Es wäre wohl ein etwas kritischeres Vei fahren

wünschenswert gewesen, so daß sich ein'' wertvolle Studie über die Rrttlingc der

Brescianer Presse herausgestaltet liäüp. j^o aber vptlaiigt Peddie jenen unbeil-

ToUen Autoritätsglauben, der genug \ erwirrung in die Inkunabelkande

gebracht hat, bevor uns Proctor gekommen ist. — Kin Druck Heinrichs toi»

Xdln: Castro saper VI. codieis (Quin 4606) wurde ttbeisehen, Ciceros Paradoxa

aus der Omtin des Eustaiius Gallas erseblenen nicht vor dem 24. De»

xembcr 1475. Hfibl.
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Aus den Papieren eines Wiener Verlegen. 1858—1897. PeisODlichM,

Literarisches. Theatralisches. Herausgegeben von Fdedrieb Araold Mtjer.

Wien und Leipzig. Wilhelm Brauniüller. 19UÖ.

liCOpold Iio«ner, der verdienstvolle und eifrige Wiener Verleger, hat »eioe

Erinnerungen m Grillparxer, Anzengmber, Xestroy, Kümberger selbst pubUiicit

and iiinett dnreh Mitteilnng wichtiger Briefe betonderen Wert Terlielicn. Wm
, an QBgedraektem, (iBr Literetar «nd Theater belangreiehem Briefntteritl in

seinem Nachlasse noch vorhanden war. legt nan der genaue Kenner des WieiW

Theaters. F. A. Maver, in einer sorgfältii^en .Ausgabe den Interessenten Tor. Die

Briefsclireiher sind meistens Theaterleute, die von ihren alltfi^lichen Sorgen bericiiten

und nur selten aus dem pngen Kreise ilires Berufs hinaustreten. Mayer hat in dea

Anmerkungen mit onendlicbem Fleiß alles zusamuieugetragea, was dem Veritiad*

nil der Briefe, der Cenntnis lomal der pertOnlichen Veriiiltniste derAheeoder dicnot

'kann ; llir die neuere Theatergeeebichte iet da fiel in heleo. Daa Bedenken HAt nck

aber nicht naterdrflcken, ob denn die abgedrackten Korretpendenien sokb

Mähe terdienten, ob Mayer nicht besser getan hätte, seine wortvoHen NotiTcn

in den Mittelpunkt des Buches zu stellen. Zwei Billette AnzenpruberV unl tt

allem einige prächtige Briefe Kürnberger'»' ragen aus dem Wust unbedeut-ni'^r

.'^»chreiben unbedeutender Meoscheu hervor und geben dem hübsch ausgestattet^o

Bindeben daneinde Bedentnng. Ein bibtiographiieiitr Anhang unteniehtet Iber

Bosner*e rebrifkatelleriBche Titigkeit nnd weiat eine Reihe von Aaftitaen aidi,

die jeder Historiker der Wiener Bflbnen berflelcaiehtigett araO.

Stephan Hock.

Ceskä bibliografle. Sestavil Dr. Zdcnck V. Tobulka, amanuensis c. k.

vcrejne a univcrsitni knihovny v I'razc. Svazek IV. za rok 1905. V Praie.

Nakladcm Dra Zdenka Tobolky na Kral. Vinohradcch . . . 1908. (Cecbiicb«

Bibliographie. Zusemmengeitellt t. Dr. Z. 7. Tobolka, Anannenais d. k.k.

Otfentl. UniTertitätcBibiiethek in Prag. Bd. IV. F. d. J. 1905. Prag. YtOtg

Dr. Z. V. Tobolka in Kgl. Weinberge . . . 1908.)

Auch in dem vorliegenden Bande, der die Bibliographie fSr 1905 samt

^.achtragen für 2 !>i> 19<'4 enthält, ist der Autor von den bisherigen Grund-

sätzen nicht we-jeiitlicti abgewichen; zum Unterschiede von den voriiergeiiendee

Bänden bringt jedoch der letzte Band — auf Wunsch des Oechisciten Verieger-

nnd Baehhfindler-Vereines (.^polek ietkfch nakUdatelft a knibkBpcü-*) — nech

ein VerifichBis der 11niikalien, daneben womöglich den Preis der Dmekaebriftca,

und bei PrivatTeriegem überdies die Adresse desVolegers. Aachdiesniai haben

die bisherigen Mitarbeiter dieses bibliographischen Werkes ihre hilfreiche Hand

nicht versalzt. Pagegen erscheint die Publikation mit dem vorliegenden Band*

z un erstetiiiial iin ^^elbsl\ erläge des Autors, da die dritte Klasse der Böhmiachea

\kiidentie die Last der Verlagskoiteu für diese Bibliographie nicht mehr fui

ganz allein wie bisher su tragen vermochte; deshalb beachloB Dr. Tobolka

das Werk im Selbateerlage weiter beranssogeben, naehdem ihm dardi daa k. k.

Uinisterinm fdr Kvltns nnd Unterrieht, sowie direb die eiato nnd dritt« Ekssi

der Böhmischen Akademie Geldantersttttsnngen zu diesem Zweck xoge sichert Verdes

waren. Außerdem hat der bereits genannte Verein öechischer Verleger xini

Bachbändler die Verpfiulitung eingegangen, zum ermäßigten Preis eine bestimmt«

Anzahl von Exemplaren für seine Mitglieder anzakaafen ond von der femerea

Digitized by Google



— 277 —

Hwtnigabe dei «Cetk^ kttolog bibliografifik^ (Clecbiieber bibliograpbiieb«r

Kfttalog)* — daes mit d«r «Ceikä bibU^rafie* partllelen Uiit«rD«hm«ii8 —

'

Ab&tand zu nehmen; liin<:>t:en war der durch den Autor an einielnen Mittol-

scbalen und Bibüi-tliek» n einceleiteten Subslription kein Glück bei^chieden,

ja sie verlief beinahe völlig im Sande. — Der vierte lianti dieser hüchst veidi-Mih^t-

Tollen Arbeit ist selb&tTerst&ndlich ebenfalls nur wärmstena zu begrüßen, obwulil

ancfa da gar manchei Detail nicht ganz einwandfrei leia mag. Inkousequeusen

(S. 125) Tfi bratfi neb«n Tribniit, To1aA.ferDar 7. boj! (S. 127) neben

Ye (8. 129} «. i. w.; Drackfebler: Tobokt (8. 124), LndmiU R. VIIL 8?. 1

(tfott 2). 72. 1168. (S. 199; n. b. w. 8 o t n a r.

Dr. Wilhelm Weinberger. Erstes Supplement zum Cutalogos cataiogotaiu •

(1901—1907). (Ali llaDoakript gedruckt fflr die MiUrbeiier am Corpoa Serip»

toram Eedealastieeram Latlnomm [Herantgegebea von der Kaieerliehen Aka<-

demie der WisseDsehaften in Wieo. BrQDn. Typ. Rihrer. 1907. S«.] 8 S. S).

Im 6. Jahrgange il901) dieser Mitteilungen (S. 78 f.) habe ich über den

vom Verfasser im Auftrage der Wiener Kaiserlichen Akademie mit groß<'m Eifer

und anerktMiiiLMiawei ter Umsicht Terlertigten „Catalogus catalogorum. Vt'izeich-

uis der Biuliutiieken, die ältere Handschriften lateinischer Kirciieuväter ent-

halten" micb geiofiert. leb hob dort hervor, da0 dieee Scbrifti wenn aneb an*

niebat fflr die Zweeke der Mitarbeiter am Corpua 8criptororo Ecclesiastieoniro

Latinornm verfafit, doch aoch über diesen n&chsten Zweck hinaas allen gute

Dienste leisten kann, die sich über die für Handschriften der KircheoTftter in

Betracht kommenden Bibliotheken und über die eins>h]ägige Literatur rasch

orientieren wollen. Den Wert der Schrift erhöht die Anlage des ''atalogus, daii

nicht eine bloße Aneinanderreihung der Titel gegeben wird, sondern durch einen

verbindenden Teit daa Yerseicbnii den Charakter einer saeammenfaasendoB Dar-

•tellnDg, die Über allee Wiaeeniwerte, noch Aber Wort nod Genanigkoit, Aber

Inhalt der angeflibiten Literatar Aoftehlnfi gibt, erhalten bat. Über die Anlage

des Veizeichnisses and die bertteksiobtigten Bibliotheken ist dort das Nähere

mitgeteilt worden. In anerkennenswerter und alle Benützer zu Dank verpflich-

tender W. ise hat Professor Dr. Weinberger die Mühe auf sich genommen, durch

Supplemente, von denen das eiste vor einiger Zeit erschienen ist, den Catuiogu»

auf der Höhe der Brauchbarkeit xa erhalten. In derselben Woiae wie im Cata*

logna werden im bupplemoiit die 1901—1907 enebienenon einteblAgigen Werke

veneiehnet nnd tn den betreffenden Seiten Eigioinngen nnd, wo ea not tat, Be>^

richtigODgen gegeben. Wie im Catalogns werden auch Im Sopplemeot zu den

angeführten .\rbeiten am Rinde die Signaturen ier Wiener Universitäts-Hibliothek

und der Hufbibliothek vermerkt. Da sieh seit lüul in den Signaturen und in

der Aufstellung der Werke in beiden Bibliotheken manches geändert hat, werden in

ubersichtlicher Weise diese geänderten Signatoren zusammengestellt. Es steckt

viel"Arbeit io den vior Blittero, die das erate Supplement dea Catalogns bildoe.

Frankfnrter.

Moritz Grolig. Die Klosterdruckerei im Prämonatratenaeratifko Bnick

a. d. Thaya (Alähren) 1595 bis 1606. Wien , HOIder, 1908. (Sonderabdmck ans

llibriaebea Msgaiin far Biographie nnd Knitnrgesehiebte, Band I, 1908.)

Eines der merkwürdigsten und anregendsten Kapitel der Geschichte dea Baeh-

dmekee bilden ohne Zweifel die geiatliehen Offiiinen. Ist es daher sebou anCrailend
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genug. daO eine zusanimenliängende Darstellung der Entwicklung der Kloster-

(iiuckereien noch keinen Historiker gefunden hat, so kann dieser Mangel im Hinblick

auf das große Kontingent, mit dem der geistliche Stand sich au der Erforichnnf

des historiiscben Buchwesens beteiligt hat, doppelt wundernehmen, Immerliin liat

et einen Piiester gegeben, der sich wenigstens mit dem tiedanken getragen iiat,

diesem Hingel abtnhelfen: Gottfried Jteichhert. In^teiBeiD icbriftliibea NiclihS

den Konrad Barger, der Bibliotbeker des BOrseiivercines der deattchea Beek-

häudler in Leipiig, dem Herausgeber dieser Zeitschrift sar VerfügDiig s« sIsUes

so freundlich war. fanden sich skizzenhafte Vorarbeiten zu einer Bibliographie

der Klostordrucke. Moritz Grolig. Bibliothekar des österreichischen Patentamt?*,

tulgte iic! Aufforderung des» Herausgebers der „Mitteilungen", diese kaum meur

als Andeutungen darstellenden Blätter Reichhnrtü in eine möglichst lückenlose

Bibliographie Aossagcstalten. Kacb den VereicherangeD (iroliga ist diese Arb«it

sdion bente Ton einen derartigen Umfang, dsfi an einen Abdrnck in eiair

Zeitscbrift nicht mehr sn denken ist. Einen Baustein dieses lo ho^ safj^

6cho8!;enen Gebäudes stellt die vorliegende Arbeit vor, die fora Verfasser ncbr

nach ihrer regionalm als nach ihrer materiellen Bedeutung gewertet, ihren Weg
iiiclit in das Organ des österreichischen Bibliotheksvereines, sondern in eioe

mährische Z«*itschrift gf-nonniien liat. Mit einer erstaunlichen Literaturkenntnii

ausgearbeitet, bei der dem Verfasser auch die Beherrschung der tacheciiisches

Spracbe an statten kam, steekte sich Grolig drei Ziele: Die literatnr über di«

Brncker Klosterdmekerei tnesrnmenanstellen (eine Zosammsnstellang. mit der er

den gelungenen Nachweis verbindet» dafl diese Literatur ein zum Teil magerst,

zum Teil falsches Bild der Geschichte und Wirksamkeit der Druckerei ver-

mittelt), die Geschichte der Druckerei aus den Quellen darzustellen und eio

Verzeichnis der Drucke anzulegen. Grolig ist diesem dreifachen Ziele so ntli?

wie niOguch gekommen. Er rückte vor allem die Persönlichkeit des Gruoderi

der Drackerei, des Abts Sebastian II. Fncbi ans Baden bei Wien in belleisi

Licht nnd weist anf Grand Ton Aktenstfleken, die der Terdienitvelle Braaacr

Bibliothekar nnd Lokslhistoriker Wilhelm Sehram ihm «nr VerfBgong stellte,

nach, daB dss technische Material der Brucker Klosterdruckerei aus der Offinn

des Johannes Mayer in Dillingen stammte and von Mayer'«> Schwager Flrich

Sulzer. d'-r verniutlicli Leiter der Druckerei in Bruck war, vermittelt wurde.

Das Druck Verzeichnis scheint lückenlos zu sein. Einige Erzeugnisse der geistlichen

Offizin, die natürlich ihren geistlichen Urspiuug nicht verleugneten and zum

Teil einen polemischen gegenreformatorisebea Inhalt hatten, sind mir iMhr

literarisch nachweisbar. Den meisten Brocken lügt Grolig jedoch ein sehr

brauchbares Standorts-verzeichnis in Österreichischen I?iMiotheken bei, dea

literarische Nachweise folgen. Im Interesse der Ühcrsichtlichkeit eines solebeo

Kataloi"'^ w^iT*- eine typogrn|dii!4('he S' ht^idung des Standortsregisters und der

literarischen Belege wünschenswert gewesen. C—U.
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AUS ÖSTERREICHISCHEN BIBLIOTHEKEN.
(Aus der Hofbibliothek.) Die Regalimrang der Gehilter der Hefbeamten

Itt nun tnr Tatstehe gewerden, nnd so sind die Bsamten der Hofbibliotiiek in

ihren Beziigen ond PensioDierangsbefristongen den stsatlichen Bibliothekaren

TOlIig gleichgestellt. — Von der vor einigen Jahren reranstalteten Eiiibände-

Ansstelliin^ (vgl. Mitteilungen IX. 2. pp. 64 ff.) ist, kaum mehr erwartet and

dalier trotz der Verspätung willkommen, ein Katalog erschienen, dessen Einband

auf eine zierliche französische Vorlage (aaec. XVI.) zuiückgebt. Wie das Arran*

gementderAvssfellnng»rfibrt aneh der Katalog im wesenttlehen von Dr. Qottlieb ber-

(Universitäts-Bibliothek in Wien.) Die Dirtktion dieser Bil-lioth -k hat

«8 mit £rfolg uuteiuumnien, einem emptindlichen Mangel im üsterreichischtii

Bibliothekswesen mit der VeröffentUchuDg ihres Verwaltangsberichtes abzuhelfen.

Die Tatsache, da0 eine Offentliebe Bibliotbelt nieht nnr der Behörde, sondern

sneh der öffentlicbiceit verantwortlieb ist/ ist so selbstverstindliek, dafi man
nnr mit Besch&mnng feststellen kann, dafi der ^V e r w a 1 1 u n g s b e r i cht
der k. k. U n i r e r s i t ü t s - B i b 1 i 0 t h e k i n W i o n" wirklich die Nummer

trägt und nicht nur den craten veröffentlichten Jahreslieri' ht dieser sondern

uborhaupt einer üsterreicbiaciien öffentlichen Bibliothek dart.tellt. Man muß es

dem gegenwältigen Leiter der Wiener Uuiversitäts-Bibliothek als persönliches

Verdienst anreehnen, da0 er in diese eines modernen Staates nnwfifdige chinesisebe

Maner, hinter der sich bisher das Leben d«r Osterreiehischen Bibliottaeicen

abspielte, tatkräftig Bresche geschlagen hat. Und man kann nur hoffen^ da6
auch die Ij- it- r der übrigen Bibliotheksinstitute des Reiches in die Lage versettt

werden, dem Beispiel Wiens zn folgen nnd die VerüfTf^ntlichung ihrer Jahres-

berichte als organischen Abscluiiß ihrer Verualtungstutigkeit anzusehen. —
Der Bericht unilaiit das Verwaltuug^jahr 1906/07. Kr enthält einen „kurzen

Abritt* der Geschichte des lostiints. der mit einem Verseiclittis der grOfiersn

BOeherspenden seit 1809 schiiefit. Bei der Schenkung des Fttrsten Lieehtenstsin

<1899) wäre wohl za bemerken gewesen, daß die 6000 Binde aasschliefilieb einen

Teil der Sammlung des FZM. v. Ilaualab darstellen. Im administrativen Teil

<ies Berichtes verdienen zunftchst die 7nm Biiclierankauf disponiblen <;elder

Erwähnung. Die ordentliolie Dotationsrate betrug K GO.OOO (gegen K 80.000 im

Jahre 1684, in dem die Bibliothek ihr neues Heim bezog) und eine außer-

-ordentliche Bäte K 1200, die nnr tnr Erglnzang der lückenhaften theologischen

Literatur verwendet werden dorfte. Resultieren diese Ziffern ans dem Charakter

^es Instituts als Staatsbibliothek, so erküren sich die folgenden ans der

Äogehörigkeit der Bibliothek zur Universität: Matrikelgelder ujid Inskriptions-

gphuhren K 25.104 und Bibliotheksbeitrii^'c dt r Studierenden K 18.520. Im
ganzen standen also der Bibliothek K 105.033 G9 zum Ankauf von Büchern zur

Verfiigoug, eine gewiß anerkennenswert btattlicho und dennoch dem überreichen

Biichermarkt gegenüber unzureichende iSuuime. Es ist bedauerlich, daß der

Bericht die fdr Personalien veraosgabten Snmmea nieht enthftlt. Ein 7ergleieh

dieser mit der fQr Realien bestimmten Snmme würde leider seigen, da0 die

Bibliothek von der idealen Forderung der Amerikaner, die das Verhältnis der

Budgets der Personalien zn d- n Realien wie 1 : 2 ansetzt, noch sehr weit entfernt

ist. Durch die Verwirklichung, der niati weiß nicht ob BfUiHtniiirderi^rht^ii odr-r

^selbstlosen Reformen, die Dr. v. Sterueck in dieiem Helte vurschiägt, wurde
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übrigens dieees N'crh&ltiiis leicht hergeätellt werden, zwar nicht zagtinsten iiv

Bestände aber auf Kosten der Beamten. Außer den zum Böcherankaaf dienendi'D

Summen standeil tier Bihiiotliek fiir die Verwaltuuij noch K 11.530 zur Verfüpii?.

darunter K 8600 für die Herstellung eines Schlagwortkataloges. Der Büchei-

«awtcbs 1906/07 betrag 7217 neu, 751 ratiqsariaeli «rworbeoe Blodt, 582»

PflichtexempUr«» 10.076 Qescbanke, ans altem Vorrat 53 Binde, in Snmm
28.922 Bände. Mit ^Recht apriebt 'der Verwaltnagabericht von .Stecken* lol

deutet damit einen durch die langjährige Tradition durchaas nicht geheiligten

Brauch in der Vt^rwalirnng der BestAnde an: Die Wiener UnivorsitÄts-Bibliüthek

<iiirfte woiil dif < irzi^^e Hijisenscbaftliche Blbliotliek sein, welche Inventarisierung

itud Katalogisierung tüu, Noten, Karten und Bildern nicht getrennt dorcfafuiirt.

Bei der Tor etwa 15 Jabrea in Angriff genommenen UmeigDiernng der Betttaie

wurde der Zeitpunkt fUr dieee jiotwendige Scheidnng leider Terslnmt nadei
" wird einer nenerlieben sehr seitianbendeu Beviaion bedfirfen, um eine modciMi

AnsprücliL-ii genügende Neukataliigisieinng der nicht unter den B'^grilT „B&chfr*

fallenden Bestände zu schaffen. I!ei den oben angeführten Ziffern des E'i'btr-

zuwachses verdient dl«' Tatsache Kr wähnung, daß die Anzahl der durch i'ficht-

abliefeiuug uder i i^-si li- iik erworbenen Bände die Anzahl der gt-kauften nm

mehr aU das Dop^jelte übertrifft. Die Donatorenliste ist sehr reichhaltig, üt

aber tjpieeh fflr groBe Bibliotbekeo. Umio lebliaftarem Intercase wetdei ü«

BeB&tBOttgedaten begagnen. Da« Dosenteniimmer ?erxeiehnet 1906/07 8919 Leeer

und 23.770 benützte Bände, der sogenannte kleine Lesesaal, der sogleich Z«it>

schriftensaal ist und wissenschaftlich tätigen BenfJtzern freisteht, 15.905 Leser

und 49.944 benützte Bände, der große Lesesaal '253.544 Les^r und 811.576

liäude, in Summa al^o 273.398 I.eser und 385.290 benützt«' I?ände. Bei S59

Beäuchbtageu ergibt sich eine Tagesrate Ton 1055 Lesern und li61 benätzten

Binden. Man wird angeeichts iolcber Ziifera die Binwalea der Verwaltng ni

den betonder« in den Wintermonaten Ahlbaren Platsmangel aehr lartekbaKeeJ

fladen. Die Zahl der in Wien eatlehntan Binde betmg 48.747, dar veraeaieiee

Bünde 6549. der aas 28 inländischen und 29 aaslftnditchen Instituten entlehntfs

Bände 938. Alle 'übrigen Teile des Berichtes mögen in dem instmktiren Qod

ernndlich gearljeiteten Ueftoben selbst nachgelesen werden (es ist fär K
käuflich zu erwerbenj.

(Zur Bibliothakapraktlluuitenflraga.) In erfriaehendam Gegensata n im
Praktikanten andarar StaatabibUotbekan, derea BaformTwaAliga dia afiwbl*

baren Gefilde privater Konventikel nie verließen, haben sieh die Praktikaatee

der Jagelionischen Universitäte-Bibliothek in Krakau lu einem herzhaften Schritt

entschlossen. Sie schlössen sich zusammen, arbeiteten einen ReforraTorschla^ i">

und brachten diesen dnrrh einen Pai himentarier zur Kenntnis der VerwahüB^«-

behörden. Dieser Vorschlag gipfelt in folgenden Postulates : 1. Ein einheitliches

Adjntnm van K 1400. 2. Herabaetanag daa anentgeltliehan Prabadlsaataa aH

drei Monate. 8. Preteat gegen eine e?entnelle SehalTnag der Z. RangUwa
4. Mecbaniaebe Befftrderaag in die IZ. Batogklaaee nach dreijähriger Dieaetaall

0. Doppelte Zählung deaJabilAumsjahres 1008. 6. Bis zur Erffillnng der Fordemages

1—5 eine jährliche Weihnachts-SubTention ron K 120. 7. Einfdhrong des Zeit-

avancements im Bibliotheksdienst. — Da Verbesserungen der wirtscbaftlichea

Lage der Bibliotheksprakiikanteu uatürlich nicht den Aagehörigea eines eiaselan
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Institats zn^ute kominen können, so haben die Praktikanten der übrigen Staats-

bibliothekeu alle Ursache, ihren Krakauer Kollegen als Wortführern ihrer Sache

dsnklwr sv s«o. Es wire Areilieh sv antermieheD, ob w nicht' b«Mer geweMii

irftr«, wenn rafAnFagangKrakftiu die Praktikanten aller BibliotliekMi anf gemon*
•ame VerbesterangiTortelillge aich geeinigt nnd so for ihre Postiilate einen

wirkanpsvolleren Hinterf^rund cesc'tialTcn hätten. Immerhin Terdient das Vorgehen

der Krakauer Praktikanten auch vom Stan(ii>unkteeinpr Piunierarbeit Änerkemiung.

Auch die Spraciie der Ziffern spricht iiir ihr gutes Kecht. Ist doch die Zaiil der

Praktikanten, bezieh unjh^sweise die Verbältnisziffer der Praktikanten zu dor der

Bnamten von Jahr in Jahr grOBer (Lemberg nnd Wien Aß^j^, Krakau il^i^), die

Dienitieik vor der Erlangnng der IZ. Rangsklaaie immer Unger geworden (in Wien
erhöhte sieh diese Zeit innerhalb eines Jahrxebnta ron etwa 5 bis zu 7 nnd

mehr Jahren). Ob nnn die ErfOllnng der Fordernngen der Krakauer Praktikanten

gerade das richtige Mittel ist. diese schwer haltbaren Verhältnisse in sanieren,

darüber mag man verseht' ii'iicr Meinunj; sein. Aber der dankenswerte Vorstoß der

Krakauer Herren wird oline Zweitei nicht ohne Wirkung bleiben. Exeupla trahunt.

VEREINS-NACHKICU I EN.
Am 14. Novemlter v. J., {and unter dem Vorsitz d-s Ohmannes Hofrat

T. Karaliar.'k ein" Ver<'i»sver^amnllung statt, auf deren Tagesordnung eine

Beihe vun Antrugen btaud, die Dr. Schubert am 6. Junt in der Uaupt-

TerMunmlnng gestellt nnd deren Beratung eine Aniabl von Aimchnfi-, be-

liebnogsweite Snbkomitee-Sitinngen beechtfkigt hatte. Dieee Antiftge lanteten:

I. Antrag anf Herabaetinng des Mitgliederbeitragea nnf

1, bexiehnngsweise 2 /Tjrihrlich.

Einer der Hauptgründe der relativ sehr geriiisfeu Mitgliederanzahl des

^Ö. V. f. B."', als eines iiutiti'ülitischeii Reichs lachverein-. iiei,'t in dem für

einen solchen Verein entschieden zu iiuch bemessenen, derzeitit.,'eii Mitgiieder-

beitrage. Da es anter jeder Bedingung iIi etiter Zveek des ^Ö. V. f. Ii." an-

geeehen werden mnfi. mOglichat alle flaterr. Bibliothek»>FaehmAnner nnd Freande»

insonderlich aber alle Bibliothekabeamten, nnter feiner Fahne in Tereinigen,

so ist es höchste Zeit, einen der HanptgrQnde der Fernhaltung der Berufn-

kollegen. eben den z. B. für einen jttlen Angehörigen der heute 32% der

staatlichen Bibliotheksbeamtenscbafr ausmadi enden Bibliothekunraktikantensthaft,

viel zu hohen Mitgliedsbeitrag von 4 A', entsprechend zu eiinaliigen. Infulge-

desseu beantragt der Obengenannte die Herabsetzung des Jahresbeitrages auf

1, beitehnngiweiae fQr den Fall der Ablehnung dieeee Saties, anf 2 JT pro Jahr.

II. Antrag anf Teilung dea Ansschnaaea in a) eine Abteilung
fär die Pflege der bibliothekarischen fachwissenschaftlichen
Belange und ii eine Abteilung für die Wahrnng der S tandesint er-

es seu der staatlichen und ni ch tstaa t ! i eh e n B i b 1 i.i t fi e k s b eani t en

und B i b 1 iü th e ksdiener. Die Tatsache, daß die heutige volle Ungeklärtheit der

bibliothekarischen Standesfragen, namentlich bei der derzeitigen alUeitigea

Gftningfbewegung in Sachen alles dffentliehen Beamtentani» die nnansgeaetite

nnd hingebnngsToilste Beseh&fHgang mit den besigUehen Um nnd Aub eiffordert,

gebietet die SehaflhDg einer atftndigen, von der Bibliotheksbeamtensehaft hiein
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antoriii«rt6n Stell«, nit d«r ftiiMelili«fiU«lMA Anfi^ftb« «id Pflidit der Watenir

d«r nateriflllMi StandMiatorMMo. 2a ditM B«bifB ist. da nit MckM
anf die dem Vereine Ton TerschiedeDen Seiten iar Pflege der liiMinMiiilieimii

schaftlichen B»*laiice xukoinmenden Subrentionen derzeit leider noch nicht angeht,

die ganze Ausschußstroktur in eine solche umzawandeln. daß selbe schon darch

sich selbst das nnbedingte Vorherrschen der Veratändnisse för die Pßicht. als

erste Aouchußaufgabe die Wahrung nnd Beiserang der Standesintere&seo aa>

nuAra, gavilnrtaittott dam m wiUand« VwaiimwMolrafi« Mitetrofto, imci-
I

lialb «loea KretsM «tu« Aaiahl bi«« fttignater Zogthorigar in «ia«r batoidaifla

Abtoilong fär die Wakrnng and Beeaerang der Standesinteraaian der stuttüAia

aad nichtstaatUchan BibUothaksbeamten nod Bibliothekadiaaar ta aebaffae. i

III. Antrag auf Beitritt des ,ö. V. f. B.« tn dem ^Zentral-
'

Vereine der Ostarraiabiaeban Staatsbaamtaa-yaraina* (Wiea, IX/ii,
{

Prechtlgasse 9.).

Di<' h' u tipe Staattäbearntenfrape steht unter dem Zeichen des ^Zeitavai ^.

nienta*. Das Vertretangsorgau der bezüglichen Staatsbeamteninteressen ut ma
der ,Z. d. 0. St.-V.', waleber bislang rnnd 850 Osterr. SUatebeaxnten-Vereiae

«BfaBt Da aa nnn wicbtig fit. mit Rftekitebt aaf die gaos baeoodara Aitng

der Blbliafbakabeamtea ab iwar tetalabllcb voUakadaatacba, aber ton den ge>

aiditan juridischen Konzepts- und in^onderlich den Hiaiatorial-Kanepte-

beamtenschaften dnrh nicht als strenge Ketizeptsbeamtenschaft ani?^«!eh?n^

tieanitenkategurie, bei den bezüglichen Verhandlungen der ZeitavaucenieDt«Iraiif

und ihrer liückwirknng auf die einzelnen Beamtenkategorien fachm&nni«rh

nicht UDvertreten za sein, eine bare c hti gte bezügliche Vertretung aber nur

dareb dae Beitreten daa «0. V. f. B.* tnm beaagten .ZentraWarbaada* mlglidi

iat» 80 atellt Obgaaaaater daa ia der Übaraehrift arwlhntaa Antrag. Olaicbscirig

wire auch der Kollege xu bestimmea, welcher als Vereinsdelegierter im .Zeatnl'

Ttrhande" die apatiallaa loterauen dar Bibliotbekabaamtenaebaft sv w-
treten hätte.

IV. Antrag auf Verpflichtung des Ausschusses rnei-
V e r z ü u 1 i h <• r neuer K i n 1 e i t ii n g entschiedenster Sciintte b«

der Ouerbehurde, bei bibliothekäbeanitenireundlichen Abgeordneten nnd bei der

Fach- und Tagespresse behufs endlicher Erfüllung dar alten Bitta roll-

BihligeAn- and Einracbnnag dar aogaaaaataa »Valoatit-

jähre* in die effektira Oianetiail
7. Antrag anf Varpfliehtang dae Aataehaaaat aar

Einleitung entsprechender, entscbiadanster Schritte bei

der OberbehOrde, beim Parlamente, in der Presse u. s. w. behufs endlicher
G e w ä h r n n g e i n e r i,' e r e c ii t e r 0 n u n d der h o h »mi Wichtigkeit-
d e a B i b 1 i 0 t Ii e k s b f H ni t e u iie r n f e s e n t «s p r e c h e u 'i e u S J • t e-

misierunt; der siuatlichen Bibiiutbekübeaiutenposten.

Hiebei wären zu verlangen :

1.) Kine eigene auäbchließlich aus Bibliotheksbeamtea
bestehende Sektion imk. k. Ministerium fOr Kaltaa na4

Unterriebt, daran Anfgaba die abertta Betraanag aUar ttaatHeben baaügaa

Btbliathakeagaodatt, aowie dia Yorarbait Itr dia ja naaaanaiabliab lr«b«r eder

•pfttar kammeada Aaibaanng daa bante aaeacbliafilieh dae Haebiahalvatea
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•ryiDMiidexi stMtlicheB Bibliotbektwesenf sa einem allgemein Offentlicheii

?oUnUbii»llitkenwee«n, wäre.

%) Di« Pötten eines der HinisteriAlsektion för das Bibliothekswesen

•ttechlMtm O0a«rftlbiblUtb«ki-lBtp«ktörs in d«r 17.» «nd
sw«i«r Biblioiheks-Intpektdr«! in der T. BftD(iklaf«e.

8.) 6 Polten der finngeklaeae flr die Leiter der Unifereitlts-

Bibliotheken za Wien, Prag, Gr&i, Innibrndk und demonili nnd fOr den

Leiter der Wiener TcehnikbiUiothek.

4.) Dienstaltersgemftfle Anfteiloog der erftbrigenden benüfen raad 140

Bibliotheksbenmten- nnd Bihliothekspraktikanten

sn 15Vo in die VI. RangsklMse (heute 5>/?/a)»

, 20«/o . . Yll. , ( ,
13'/,o/,).

. 2öo/o . . VIII. . ( , 23«/,),

. 80»/o . , IX. „ ( , 27e/g),

, 10*/« , • Prekfeikaatettklaeee ( , 82V9*/i).

5.) IHe nnter 8) nnd 4) fennnnten PoftenirfetemieiemBgen ^d nie dae

Mindestmaß za betrachten, nach deeeen ISntepredinngen die Einbeiielmiqf der

Bibliothekibeemteneebaft beim ZeiteTucemaat in erfolgen bitte.

VI. Antrag auf V e r p f 1 i c h tan g des Ansschnsses zar
Einleitnnff entsprechender, entschiedensterSchritte behufs

endlicher ausreichender Verbesserung der Bezüge nnd \ or-

räckungsverhältnisse der in diesem Belange in geradezu tiefbedauer-

liebster Unzulänglichkeit gehaltenen Beamten- and Beamtenaawlrteiadiaft der

Perle der Oeterieiebiieben Bibliotboken, derHofbibliotbek.
Vif. Antrag anf Torpfliehtnng dei Aniiehaeiei lar

Kinleitnng e n ergitebester Sebritte behufs endlicher Bestallang der

Beamtenpist-n der Linzer nnd Görzer k. k. Studienbibliotheken
mit Beamten aus dem Status der dem M. f. K. u. U. unterstehenden B i h 1 i o-

theksbeamtenschaft.
Zo diesen Anträgen erstattete der Ausschuß dnreb dea enten Sebriftfllbrer

Dr. Donblier folgende Yortcbllge:

1. Die HerabsetiBog des MitgHedebeitragee iit naroOgUeb, da blednreh

du Erscheinen der Uitteilangen in Frage geetellt werden würde.

2. Kine Teilnng des Ansschusses wäre unzweckmäßig. Schon heute obliegt

nach den V*>r*'inssatzungen dfrn Ausschuß in gleiche m Maße dio l'tlege der

wissenschaftlit iit'ii und Standesinter-'p^en : für «periellf- Fra^ien uüd Angelegen-

heiten wählt der Ausschuß schon jetzt aus seiner Mitte Spezialkomitees, die

dann dem OeeamtMsiebai beriebtea.

8. Gegen den Beitritt mm Zentralverband der StaatebeamtenTereine obliegt

keinerlei Bedenken. Da ein großer Teil der Mitglieder des ö. V. f. B.

Nicht-Staatsbeamte aiad, 10 erseheint es notwendig, erst die Statuten des Zentral-

yerb:ind<'s kennen zu lernen, ob Bich nicht aas dioeon irgend welche Hindernisse

fiar den Beitritt ergeben.

4. Die Regierung hat anläßlich wiederholt in dieser Kiciituug unternommener

Schritte erkl&rt, daO lie lieh die eTentnelle Einreehnong der Yolentäijahre in

jedem eiuelnen Falle Torbebalte, jedecb iteti mit dem grOBten Wohlwollen

vorgeben weide. Wenngleich nenerliche Sebritte wenig Aaieiebt darauf bieten,
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dftB die Begieruus: ihren Standtpnnkt indem wird, kOnne man das Erndn
iminarliin wiederholen.

5. So tief in dio Orguieation dor SitolivorvaltaB^ einedmtfdudc

Änderungen, wie sie der Gesamt-Antrag entblH, erscheinen zor Zeit anuicbts-

los. Anzustreben ist entschieden (hV Ernennung eines Bibliothekars aU Txch-

referenten für dasBibliuthekswesen sowie eines Hibliotheksinspektorsini L'nterruht?-

ministeriam, die Sjstemisierung höherer Rangkiassen für die Bibliotheksbeamka

sowie das ZeitnTancement. Zar Fernhaltong von Nichtfacbleoten im Bibliotiteki-

dienst ist dio BibUothokftisprftfong Msostroben.

€. Dnreh die ^erreiehiing eines Promemorin an das OberstkiimcftiiBk

wären Schritte wünschenswert, um die Gleichstellung der /Bezüge der Beamten

an der Hofbiblinthek mit den Bezügen der Beamten an den Staats-Ribü ekfn

anzustreben, bei diesem Anlasse wäre auf die relativ untriinstigeren V .»rruckangs-

anssichten der Beamten an der Hofbibliotbek infolge der dort geltenden -lOjihri^a

Dienstzeit gegeoQber der Söjährigen Dienstzeit der Staatsbeamten biniaveiicft.

7. In einem Promemoria mOge an dio Regierung herangetreten mtim,

wolehos die Rogolung nnd Ordnung dor TorhUtaieso an den Osterrei^iKhcs

Studienbibliottieki II, insbesondere in Linz und GOrs, tum Inhalte habeo nOf«.

Auf Wunsch des Vorsitzenden wird über den Antrap VI Dr. Schuberts. Sthritt*

wegen Verbesserungen d^r Hpzüjje und Vorrfickungsvorhältnisse an der Hotbibhotbet

sn anternehmen. zuerst icliuitirt. — H*'ferent beantragt im Namen *ie- Ausschusses,

dafi Schritte, etwa durch Überreichung eines Proniemorias beim Oberatkäuiutieramt

einzoloiten wiren, am eioo Oloithstellnng dor Beifigo dor HofbibliothekibeaBtss

mit denen der itaatUebon Bibliotheken ansattrebon, gloidisoitig wire aaf £c

dnreh dio 4Qjihrige Dienstzeit bedingten ungünstigeren YorrückungsTerb&ltoi&K

hinsnweiien. — Der Vorsitzende teilt mit, daß in allernHchhter Zeit eine Geh&lts-

regnlierang der Hilfsbeamten zu erwarten sei und richtet daher an Dr. Schubert

die Anfrape, ob er geneigt wäre, seinen Antrag zurückzuziehen. — Dr. Schabeit

äußert sicii, daß er kein Kecht wehr dazu habe, er glaubt, dafi stob die der

Hofbibliotbek angehörenden Toriammlnngsteilnebmov vor aUem m ItBwi

bitten. — Nach knnor Debatte^ an dor eich Hofir. Haas tl a. botoUigton, stdk

B.-BatDonabanm den Antrag, den Vorschlag des Anosdiasaos dormilon abnlAam.

Wird mit 8 gegen 6 Stimmen angenommen.

Hofr, V. Karabacek übergibt, da er die Versammlung verlassen mnß. den

Vorsitz an Hotr. Haaa. — Zu Punkt I. der Anträge Schuberts: Herabsetzam:

des Mitgliedsbeitraget« beantragt Kefereut die Ablehnung, da hiedurch das Ersc&eises

der MiUeilangen in Frage gestellt würde. — Nach längerer Debatte, an der sich

der Antragsteller, woleher a. a. berrorhobt, daA die .Mittoilnngen* nebn wenig

mit Standosfragen bescbiftigen, femer Dr. Crflwell nnd Dr. PrankAutor boteiligea,

wird der Antrag des Referenten mit allen gegen 1 Stimme aagenommeD. —
Zu Punkt II. Teilung 'le- Ausschusses in eine Abteilung für fachwissenschaftlich«

Belange und in eine solche für Wahrang der Standesintereosen beaatiagt

Keferent die Ablehnung.

An der Debatte beteiligen sich Dr. Schubert, welcher u. a. aasfAbrt, da0

dio Initiative in Standesfragon Tom Ansachnaoo antgohon eollto, fomer S.-Btf

Hejer, der sieb fttr den bisherigen Usns ausspricht nnd Dr. Fraakfnrter, der ftr

oin ständiges Komitee zur Wahrung von Staadosinteressen eintritt. Aach Dr. Crüwell

spricht sieh för eine solche Binrichtong ans. Nach dorn Scblaflwort Dr. Scbabeili
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OrganisatioB um jeden Preis sei ffir alle Bibliotheksbeamten notwendig, wird tnr

AbstimmoDg geschritten und der Antrag Dr. Schuberts mit Mehrheit angenommen.

Es ist also seitens des Ausschusses für Stand es rra^'eo ein et&ndigei Komitee von

8 Mit^'hederii mit Kooptationsrectit eiti/.u.-.etzeii. —
i'uukt III. Beitritt des Vereines zum Zentralrerband. der Staatsbeamten-

feteine. — Beforent voriieet die dieebesilglieb« Bestimmang der Statuten dee

ZentralTerbaadeSt worauf Hofrat Haas Rflekrerweirang dieses Punktes an den

Ausaehnft beantragt.—Naebdem Sehabert nochmals die Wiehtigkeit seines Antrages

harrorgehoben hat, wird der Antrag Haas angenommen. —
Zu Antrag IV., betr. die Einrechnung der Volontärjahre in die eflfektive

Dienstzeit, beantragt Ueferent . (iaß man, obwohl neuerliche Schritte wenii; Aus&icbt

hätten, immerhin das bezüglich)^ Ersuchen an die Regierung erneuern kOnne. —
Dr. Sdinbert erkennt die bisherige Tütigkeit des Ansschasses auf diesem Gebiete

an, und ermahnt, darin fortsufahren, aneb mit Hilfe der Parteien des Abgeordneten,

bauses. — Nach einer fieplik Dr. Crfiwells und einer Erwiderung Dr. Schnbarts

wird der Referenfi ii- \ ntrsig angenommen.

Antrag V. wir i auf Antrag Hofrsts Haas für eine spätestens in S Wochen
einiuberufende Versammlung vertagt. —

Zu Antrag VII. wegen Regulierung der Beanitenverliäitnisse au de» Studien-

bibliotbeken in Linz und GOn, beantragt Kef. die Oberreicbaog eines eutsprechendea

Proraemorias an die Regierang. — Dr. Sehnbert ersucht, daß der AussehnS wegen
der Linser Studienbibliothek aneh mit dem Stift Kremsmfinster in Verhandlniv

treten möge. —
Der KeferenteivAntrag wird hierauf angenommen.

Das snb Punkt II. erwähnte engere Komitee für Standesfragen besteht

ans Begierungsrat Dr. Himmelbanr, Dr. Matoseh und Dr. CrQwell.

Eine Ittr den 19. Dezember eiuberufeue Versammlang konnte wegen zu

geringer Beteiligung — eine Folge der ungAnstigen Jahresseit — nieht abge-

balten werden.

Am 15. Jänner fuud unter dem Vorsitz, des ersten Obmann-Stellvertreters,

Hofrat Haas eine Ter^ins?ersammlnng statt. Tagesordnang war die Beratung

des Punktes V. der Antr&ge Dr. Schuberts. Der Antragsteller wendete sich

mit Recht gegen die Teilnahmslosi^k ^t dw Oiterreiehisehen Bibliothekebeamten*

besonders jener Kreise, denen seine Antr&ge in erster Linie sagote kommen
solltt^n; <l»r Praktikanten, die in der Versammlung so gut wie nicht vertreten

waren. Doch maß er auch dor VLTeinsl-'itung. dem An^schuß und der Uedakti'>n

der „MitteiluDgen** Schuld an dem uaugeludeu Interesse an wiitäciiatüiciten und

an Standesfragen im Verein su, Vorwärfe, die iwar surückgewiesen, aber kaum
•ntkrftf|et wurden. In Iftngerer Ansfttbrung kam Dr. Schubert dann auf daa

ZeitaTaneement der Bibliotheksbeamten, als den eintig riehtigen Vor-

rSckangsmodus, zu sprechen. In dem enormen Prozentsats von Praktikanten,

also den mangelhaft besoldeten, aber völlig gleichwertig beschäftigten Biblio-

thekaren nnd in dem Mangel an ^«telleii der V. und IV\ Kangskiasse erblickt er

gieiciifalla Schäden, die durch eine energische Vereinspolitik behoben und
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gemildert werden sollten. Alle seine Festgtclliingen belegte der Antragsteller mit

Zuhilfenahm#> eines stattlichen statistischen Materialet dareh niitanter aekr

drastische Daten. Besonders entkräftete er di»* Einwinde, die auf dem geringfu

Status der Bibliotbeksbeamten beruhen, durch den Hioweia auf die ao&reicbtoäe

AnsttattBDf mit hobM DisrntstelleD in andern B«norto nad Uniiiar«i Kroi-

llBdnre. Di« Dnb«tto, die nafiar den Wanaeba naeh den Zaitavaneemant, dar foa

dar Hahrfaeit der VersaramlMf geteilt wurde, keine nennenswerten Momest«

ergab, endete ohne Abstiinmang. Es wurde besebloisen, den Bibliothekaren oad

vor allem den Praktikanten, denen die Anträge Dr. Schuberts Tomehmlidi

galten, Gelegenheit zu geben, sich bei einer neuen Versaromlong an der Debatte

über den V. Punkt der Anträge Dr. Schuberts tu beteiligen.

PERSONAL- NACHRICHTEN.
fSimon T.aschttzer f.) Wi^dt^r trat der Tod in uuere Beihen und rafft*

in » ibariiiuiig»lu(>tin, jübem »Streiclie einen der Besten dahin. Kaum vom

noch heiter und lebensfroh Terbrachteu Sommerarlaub luruckgekehrt, ward« er.

Bitten im Seliaffen atebend, plOttUch aeiner Familie nnd aeiaan laUiaiehea

Frevnden entrissen, knapp 60 Jahre alt

Geberen an Unterbrfiekenderf in Kirnten am 6. Jnni 1848, baanclAe er die

Volksschule am Längsee in S. Sebastian und S. Georgen, worauf er daa Klageo*

furter Uymnasiuin frequentierte, das er 1870 mit bestem Krfolp? absolrierte.

An der Universität zu Wien, woliin er sich hernach wandte, widmete er iich

sanächst geographischen Studien, die er jedoch gleich den germanitüschea, bald

mit den historischen Tertauschte, indem er nadi Beendigung dM Vorbereitaags-

koraea in daa Inatltnt fOr Oatarr. Gesebiehtafeiaebang eintrat, daa er bÜ
anafreieiebnet bastandenar Staataprflfbng verlieB, «ersnf er — Awguk kii

Oktober 1875 — eine wissenschaftlicba Studienreise in Kirnten ttd SlaieimMk

nnternahm. Als Resultat derselben ergaben sich drei .\ufsätse. die si^b

Tornehmlich mit der < Jesthiclite der Bibliotheken und Archive in den genaooten

Ländern tieialjteii. Nach Wien zurückgekehrt, war er unter Sickels Leitoag aU

ständiger Mitarbeiter bei den .Diplomata' der MGU tätig, in welcher Eigsa-

aebaft er 1876 eine aecbamanatlieba Baiae laeh Italien nntaraahm, « aar var*

bereiteten Anagabe dar Ottonen-Diplema üe eniapreebeBdan wisaaneebalWifhm

Arbeiten in den dertigea Biblietheken su beendigen.

Noch im selben Jahre finden wir ihn als Ofßzial in der Albertina, wo er

acht Jahre später zum Kustos avancierte. Durch den Aufenthalt und langjährig?

Beschäfti^rung in dieser Bibliothek hatte er häutigen Anlaß, <ieb auch mit der

groBeu Kunstsammlung näher vertraut zu machen. Wie eiusc er sein« Aufgabe

nahm, bezeugt ein trefflicher Aofoata fbar die Art «nd Weiae der Abfimang
on Knpferaticb' nnd Helaacbnitlkatalogen (M. d. L f. «et. O. V. S65il). Die

labende Kritik, die er damala, aamentlieh Ten Seidttta, fand, aaag iba, abgeaebsa

Ton anderen Umständen, daan bewogen haben, sich von ann an mabff der kaatf

historischen F. r>chnng zu widmen. .Als Früchte derselben frscbieneo im

Jahrbuch d. kun^th. Santml. drei gr<^Bere Arbeit«, Ten denea oameotüeli .Der

ThenardaBk* ailgenieiaeu Beifall hertorrief.
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Im Jahre 1887 rerließ er Wien, um seine nooa Stell« th k. k. Knstoi

nnd Leiter der Studienbibliotbek in Klagenfart anzutreten. Seine xehnj&rige

Wirksamkeit, die er teils unter den denkbar ungönstigsten Umständen ausüben

muQte, liefi ihm jedoch noch immer Zeit, sich der liehgewonnenen publizistischen

T&tigkeit xuzaweoden. So redigierte er 1890 die Neue Carinthia und seit 1891

41« Cvi0ihift L v. ft. B. Alt 1887 •iek «in« Galegeuhflit bot, nadi d«r Beichi-

kaiptitadt rarfl«kiiik«hr«a, «igriff er dietalb«, indem er lieh am die Stelle

einee Bibliothekare an der Akademie der BUdeDden Kfimte bewarb. Diesen

Poeten versah er dann bis tarn letzten Atemioge.

In gleicher Weise in amtlichen, wie in BVenndschaftskreisen beliebt, ri8

sein Tod eine empfindliche LOcke, die jeder umso schmerslicber empfindet, je

u&ber er dem nun Verbliebenen gestanden.

Dr. Jeeef Dernjae.

•

Der vorstehende, Ton einem engeren Berafsgenoss^ii Laschitsers her-

rflhrende Nachruf bedarf vom Standpunkt dieser Blätter noch einer Ergänzung;

des Hinweises auf Laschitzers selbstlose und unermüdliche Tätigkeit im

^Ü>tetreichiBchen Verein fQr Bibliotbeküweäen Mitglied dea Vereines seit der

Gründung, Ansscbußmitglied seit 1898 war Laachitser stets voll regen Eifers

Ar dae Biblielbekiweien nnd die Intereeeen seiner Vertreter bemfibt nnd

beteiligte sieh jedeneit mit wannem Yeretlndnis an den Tereineverhandlnngen.

Wenn liier besonders auf Laschitzers , Kritik der Instruktionen für die nlpbi^

betischeti Kataloge der preußischen Bibliotheken" („Mitteilungen* Jahrgang IV

[1900 1 Nr. 2, Beilage [SS. 1—22]) nnd seine Keferate zugunsten der Praktikanten

im Bibliütheksdieiistf, Mitteilungen" Jahrgang X [1906] Nr. 4 [Si>.lü4- iÖ^<| und

XI. [I9o7J Nr. 1, 2 [SÖ. 82-87jj hingewiesen wird, so geschieht es nur, um
sn neigen, mit welcher Sachkunde fBr formale nnd mit welcher Wirme für

materielle Interessen der Bibliothekare Laechitier stete eingetreten ist. So

war es natürlich, dafi der Verein ihn 1903 snm sweiten Obmaon-Stellrertreter

Wihlte, ein Amt, das er in erfreulichem Gegensatz su seinem Vorgänger immer

gewissenhaft und opferwillig verwaltete. Die Mitglieder des „Österreichischen

N'ereiiie.s für Hibliothekswebeu'* werdfii lias Andenken Laschitzers, als das eines

gutigen, rechtlichen und nnterrichteten Mannes, jederzeit iu Ehren halten.

CEarl GOttmann f.) Am SS. Oktober t. J. ist der Vltedirekter der

k. k. Hofbibliotbek, B^erni^erat Karl Gottmann, nneb knrsem Leiden einer

tflekischen Krankheit erlegen. Gottmann, geboren am 18. Jänner 1845 sn Nagy«

Banya iu Ungarn, hatte nach Absolvit>rung der (Tjmnasialstudien in Wien und

Graz zuerst an der Bergakademie in Schemnitz studiert und sich dann dem

jnridiäclieii Studium an der Wiener Uni?eisität gewidmet. Am lt>. Dezember 1870

toat er als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter in die k. k. Uofbibliothek ein, welchem

Inatitnte er eomit dnreh Inet 88 Jahre angehört hat Viele Jahre hindnreh mit

den Obliegenheiten rtnee Beeehreihnngirevlaore betrant, führte er apiter bb mr
Keuorganisierung des Dienstes in der Hofbibliothek die Agenden des gesamten

Ankaufes sowie eine Zeitlang das englische und zoletzt das geographische Referat

Im Jänner 1906 trat er an die Spitie der neogeecbaffenen geographischen
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Abteilung. V^Tas Min« )»arMukniti8che Lufbabn betrifft, to rftckte er im Jahre lö75

tom Amunensit, im Jahre 1881 inm Skriptor, im Jahre 1805 tum Knitoi vor.

Im Jahre 1900 erhielt er den Titel uid Charakter einea Begiemagirtte». aa

6. Jänner 1904 den Titi 1 nnd Charakter eines Vizedirektors. Wirklicher Viie-

direktor war er seit dem 31. Dezemb' r 1901 Am 18. Aagust 1908 wurde er

durch die \ erleiiiuntr des Ordens der Eisernen Kroue III. Klasse ausgeieichner.

(iOituiauii war ein höchst eifriger, pflichtgetreuer Beamter. Die Revisioo führte

er in ungemein pünktlicher and genauer Weise and auch den VerpäicbtaogeD

des geographteeben Beferalee kam er, obwohl er eich alaNichtfodimaimftr dies«

Zweig rein autodidaktisch herangebildet hatte, in ToUkommen entipredieiider

Weise nach, wobei ihm seine ausgedehnten bibllographiachen Eenntaiiae toiric

ein trefflicher Bück für da« \ufspüreii seltener Bücher und Karten sehr ra

statten kamen. So >,'elang ihm die Erwerluniir vtt;i 21 Karten des Atla.^ l-^freri.

einer der größten kartographischen Seltenheiten, sowie die AnfTindung de»

Teiloren geglaubten Fragments der sonot nur in einem einzigen Exemplar*; —

in Baael — bekannten Laiina-Karte von Ungarn ans dem Jahre 1556. In ye^

kehre mit dem Pnblikam war er Ton der grOfiten Zoforkommenbeit und scheet«

keine Mfihe, die Wüniehe der tahlreiehen die Kartensammlnng benätxend«

Gelehrten zu befriedigen. — Göttmann war in seinen freien Stunden ein eifrig«

Sainnih'r; so besaß er eine sehr reichhaltii:e Sammlung der Fan-tliteratur. eine

^tattiiche Auswahl von Ansichten au.-- der Alpenwelt, eine eru^ene JI.nkeD-

Sammlung, eine wertrolle Koilek liuu von Schmetterlingen, Mineralien und ein

BchSnes Herbarinm» bei deisen Anlegung ihn seine das Dilettantenmafi «fit

Uberateigenden botanischen Kenntnisse unterstOtsten. In frfiheren Jahres öl

begeisterter Anb&nger des alpinen Sports, der namentlich das Gebiet d«r

Dolomiten mit Vuiliebe durchstreifte, wurde er in seiner letzten Lebensieit

durcii 7.iiuehmende Kränkliolikf'it an r>er<:he8teignneen verhindert. Gleichwoiil

bewiihrte er sein Interesse am Alpinismus duicii st-in Wirken im Deutschen cnd

Österreichischen Alpeuverein, dessen .Nektion „Austria" er seit ihrer liegriindang

als getreues Mitglied und dessen Zentralauisehaft er in den Jahren 1889 his 1891

aDgeh((rte. GOttmann war eine Natur von tadellosem, Tomehmem Cbsnkter.

gepaart mit den liebenswürdigsten, feinsten Umgangsformen, die er aneh in

Verkehre mit den jüngsten Kollegen und mit dem Die:: erpersonsl niemals Ter«

missen li*'ß. Im Dienste voij der größten G»niaui^'keit ließ er sich von in

nanientlicli iin lot/ten Jahre imiiuT häufigeren Antalit^n seines schweren Leiden'

fast nie veihinuern, seinen Amtsptlichteu nacbtukomnien. So hat ihn denn aac^

der letzte Anfall während des Dienstes ereilt nnd bis snm Tode pflichteifrif.

Infierte er wihrend des Transportes ans der Hofbibliothek in sein« Wohnung di«

Absicht, am flbernftchsten Tage wieder im Amte erscheinen zu wollen. Tscadarsni

ist er gestorben. Dem liebenswürdigen Kollegen, dem guten, edlt'n Meni.ch«

wird das lieberoUe Gedenken seines groften Freundes- und Bekanntenkreises

gewifi sein. 0. Doublier.

An d»T Hof-Bibiiothek wurden der Kn.^tos I. Kia.>;se Kegierungsrat Dr. Jasef

D o n a b a u m xuui Vizedirektor, der Kustos II. Klasse Dr. Franz ächöchtaer
tnm Kustos I. Klasse, der Knstosa4jankt Dr. Othmar Doublier snm Kastei

IL Klasse, die Assistenten Pri?atdoseat Dr. Hermann Egger (auBer Disait

nnd in anOerordentlicher Verwendung), Dr. Bndolf Sonnlettbner wi
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Dr. Ferdinud 8«h«rb«r m Knttoi^iaiiktaii, die wiMensehaltliebao HUfii-

arbeiter Dr. Josef B i c k uud Dr. Franz Martin Haberditiel za

Aasistenten und der Volontär Dr. Franz I\ i d r i c znm wiasenschaftlichen Hilfs-

arbeiter ernannt. — Der mit der Leituntj des österreichisclicii Regional-Bureaas

der Interuatiunalen Bibliographie der Naturwissenschaften betraute Kastosadjunkt

der Hof-Bibliothek Titalar-Frof«s6or Dr. Augnst B 0 h in t. Böhmer abeim wurde

tun ordeatlichan ProfiiMor der Geographie aa der UniTertitftt in Gtemowiti

emaont — Der Kaatosadjankt der Hof-Bibliothek, Prifatdotoit Dr. Bodolf

Brotanek wurde zum aaßerordentiiehen Professor f&r «igltsche Philologie

an der deutschen Universität in Prag ernannt. — Den Skriptoren der UniversitAts-

Bibliotheken Dr. Ferdinand Eichler in Graz, Dr. Friedrich Arnold Mayer
uud Dr. Karl KaukuHch in Wien wurdt-n Tit-^l und Charakter von KiK-tu.i.n,

den KuBtosadjankten der liol-Bibliothek Dr. Jusct M a n t u a n i uud Dr. Fnednch

DOrahOffer Titel nnd Charakter Ton Evetodea II. Klasse feriieheo. — Dem
Bibliothekar «ad Torstand der üaiTersitlts-BibHothek in Ciemoirits, Dr. Johann

P o 1 e k wurde der Orden der Eisernen Krone III. Klaaae Terliehen. — Die

Amanuenses der Ünivertitäts-Bibliotheken Dr. Josef Hundegger in Innsbrnck

nnd Dr. Zdenek Tobolka in Prair wurden zu Skripturen, der Praktikant der

Univcrsiläts-Bibüothek in Wien. Privatdozent Dr. Iru'diioh Hrozny zun»

Ainanuensis ernannt. — Der mit der Leitung der i.,inzi>r Studieubibliothek betraute

DiOzesan-Archivar Dr. Konrad Schiff mann wurde znm Konservator der

Zentralkommission snr Brforscbnng und Erhaltong der Konat* nnd historischen

Denkmale ernannt. Als Praktikanten in den Bibliotheksdienst sind eingetreten

an der Universita; -Hibliothek in Wien Dr. phil. Artur Ko 1 ischer und Welt-

priestcr Dr. theol. Josef 1^ renn er, an der Universitäts-Bibliothek in Krakan

I>r phil. Ladislaus v. II o r o d ? s k i und Dr. phil. Marian v. Lo lynski. an

der Uiiiver-^itäts-Bibliothek in < iruz l>r. j-hil. Kurl H ö h ni und an der üniversitats«

Bibliothek in (Jzernowitz Dr. phil. Kiias B a c i u ä c h i.

VERMISCHTE NACHRICHTEN.
Zwei ongedrnekte Briefe Ctiariotteiis von Ahlefeld.

Die V. Wieser'sche Autographensammlung de- Museums Ferdinandeura in

Innsbruck bewahrt iu Faszikel \ drei Briefe Charlotteus von .Ahlefeld (1781 — 1849i

auf, von denen die zwei älteren aus der Blütezeit dieser als Freundin der Frau

Stein heute mehr* als ans ihrer reioh«i Bomansehriftstellerd gekanntni,

spftteien Weimaraaerin wegen ihrer Bedentoag fttr die Bibliographie des dentsehen

Bomanea nm 1800 in den folgenden Zeilen snas ersten Kaie TerdffentlicUt werden

sollen.*) Beide Schreiben richten sich an Verleger, und zwar das II. an Fr,

Wilmans in Frankfurt a. M.. bei dem nacli Kayser (l^ucherlexikon. Romane

S. 116 s. V. Rose) der Roman „Kose, oder der Findling'", auf den der Brief

anspielt, 1812 erschienen war, das I., wie die Adresse lehrt, an Georg V'oB in

Leipzig. Dies letztere enthält das Veriagaangebot eines Komanes ihrer Freundin

WiUielmine Oensike, die nnter der «Firma** Wilhelmine Wittmar (vgl. Kaysers

Btteherlenkon, Romane S. 152) prodotierte, nnd eigener Sehriften. Bingaags

^) Für die Druckerlaubnis sei an dieser Stelle dem Kurator der v.

Wieaeriaehen Aatographensammlung, Herrn Hofrat Prof. Dr. Fr. t. Wieser, der

wirmste Dank des Hg. anagesproeben.
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•tollt rtdi die Ahtofeld ab boktnoto PaUititHn ?or und fragt« daher odt

btabaiehtigter Flfichtigkeit, wegen da Verlages einer .beinahe gM&digton AiMt*

aa, deren Titel aie nicht einmal sa nennen fQr nötig erachtet. Den gröBten

Kaehdrack legt sie in di<'8eTn Vorbericht anf ihren IJoman ^Die Stiefsöhne, tob

der Verfasserin der Marie Müller", der 1810 in Altana bei Haminerich in 8*

heraaBgekommen war (s. Goedeke', VI 428f., Vli 3ö6, Nr. 10; Kajrser a. a. 0.

8. 180); fiammerieh war auch der Yeriegei, dar in einem Atem mit den JSM*
tobnen* angeführten «Briefe anf einer Baiae dnreb DantaeUand nnd die Sebviii

in Jahre 1808' (Altena 1810. 8*. Goedeke a. a. 0. Nr. 18; Kayaer 1 86). ünter ikrea

Ihrigen Schriften hebt sie allein den atariigelesenen Roman (Tgl. ADB I 160)

»Marie Möller", der zuerst 1799 bei Unger in Btrlin erschien, namentlich hervor,

während die anderen Erzeugnisse dereelhen Gattung dnrch den Namen ibrsi

bisherigen Haoptrerlegers Unger bloli angedeutet werden ; sie wird da an ,£iB>

fache DarateUnsgen aoa dem menschlichen Leben" (Berlin 1799. Goedeke NcS)

nnd «Liebe nnd Entaafinng, von der Verf. der Marie Mttller* (S He. 8*. BmUb

1805t Kaiaer S. 86) gedacht haben. Der Hanpttofl dea Briefea Terwindet lich

für einen noch im Ms. liegenden I'oroan ihrer dem Publikum jüngstbekaontea

Freundin Wilbelniine <iensike, der Verfasserin des 1811 als II. Bd. der ,KleiDea

Romanenbibliothek von und für Damen (bg. von Karoline Fouque ' aas-

gegebenen Romaiies „Rosemnode. oder die Pfänder der Treue". Ob dies«

Uneigennützigkeit auf ein ungezwungeneres Angebot ihrer eigenen Ware berechoet

war, oder ob aie echtem Gefilhle entaprang, daa rfeh aadi ß. Steig (Eapheriaa

II 814) aeit der Trennnng von ihrem Gemahl (1807) in regem Ftenndadhafla-

bedürfnis gelnfiert haben soll, mag hier unentschieden bleiben; jedenfalls hatte

ihr Schreiben nach keiner Seite Erfolg, denn „Viola, oder das Todtengewölbe*'

der Roman der Gensike-Willmar, kam 1812 in Kiel bei Hesse (?gl. Kayser,

Romane S. 152) lierauh und ebda, im selben Jahre der „Klosterberuf" Charlotteas

V. Ahleteld, in dem mau, zumul bei VoÜ nichts von ihr erschien, mit großer

Wahracheiiiliehkeit daa ihm gegenftbar aieht nflher beseiehaeto neue Fradakt

ihrer Mnse erblicken darl

Beide Briefe sind inFraktor *) nnd swar der L aat einem Bogen (17X10*3 m)

der II. auf ein Blatt (19'8X11'9 cm) geschrieben. AofflUlig ist das Fehlen eiaex

Aufschrift bei beiden und auch hei dem aus Weimar am 80. J&nner 1836 an

Dr. (jötK gerichteten. I weist Siegelspuren auf und trägt schief über die Adress«

den Poststempel: ^Danemarc P. Hambuurg'', ferner von Iremder üand (wohl

des Postbeamten) auf der 4. (Adrese-) Seite dea Termerfc: ^Saxlarp ISliW Mi
Cftorlefo «. AAI«/%U* lud etliche mit der Poatmanipnlation ananamenhlageada

Zillem, ao 8 anf 8. 4 nnten, dann »it Rotcl ftber die Adreas« 4 nd 8. — Am
0. R. der S. 2 des II. der mitgeteilten Briefe ist von fremder Hand daa I^atam

aeinea Etatreffens vermerkt: .« Ahl^M den Si Maer» li\

I.

Ob ich gleicli kaum weiß, «»b mein unbedeutender') litterariscber Rnf

mich Ihnen*) als die Verfaßeriu der Marie MiiUer uod mehrerer bei Lugex tu

*) Antiquaadge sind im Folgenden dnreb Karairdmek kenntlich gemacht

«) Hu. unbedetitenter.

*> Ih(nen) «u/ al(8).
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Berlin erMbieneBer Romane, m wie späterhin der bei Hammerich in Altona

beraasgekommenen Stiefsöhne, und Briefe aaf einer Rf^ise durch Deutsch-

land und die Schweiz bekannt gemacht hat, so wünschte ich duch zu wissen,

ob Sie vielleicht geneigt siud, der Verleger einer beinahe geendigten Arbeit za

werden, die ich heraos xngebe» gesonnen bin.

ludeiu ich mir hierüber recht bald Ihre gütige und offene Erkl&mng

erbittet liebe ich oeeh einen Aoftng m Sie, (2) der mieh niebt aelbet betriflt.

Eine FreiuidiDB Ten mir, dwen EretUnpfereaefa nnter dem Titel: Eeeemnnde,
oder die Pfänder der Treue, in der bei Hitzig erscheinenden Romanen-
bibliuthrk diese Ostermeße herausgekommen ist. hat mir einen zweiten, wie

mir dünkt noch gelungeneren Verü^ut h rnitgetheilt, damit ich ihn nnter der

Torigcn Firma: von Wilhelmine Willmar einem Zutrauen verdienenden Buch-

händler übergeben aoll. Ks ist ein Koman, deaden Titel: Viola, oder daa Todten-

gewOlbe gewifi die Ibwertiug der Leeewelt erregen, und deeeen OeluUt aie

bttfriedigen wird. leb keno Iluen gerne die Mttpf, ebe Sie Sieb enteebliefieap

tar 9) Durchsieht meenden, vad erbitte mir bierfiber, so wie über die mich

selbst aagehende Frage wo mOglieb mit nmgehender Post Ihre gefällige Ent-

scheidung. Auch meine Arbeiten würde ich mit Vergnügen Ihrer Prüfung

unterwerfen, wenn es verlangen, ehe Sie Sich bfstiiut erklären wollen.

Ich habe die £hre, unbekannterweise, doch mit vieler Achtung mich la

nnterieiehnen

Ew. Wohlgeb.

ergebeae Dieaeria

SeHerp, CAorloMe ee» Akl^
bei Eckern forde, gtb, von, SuMk,
in Dänemark,

den 10»^ July 11.

Ich bitte auf der Addrease Ibree Briefes an mich an bemerken: über

Hamburg.

(4) Adreue:

8r. WeUgeb.
dem Herrn Boebbiadler

Otcrg Fe/8,

tnj Lei^g.*) ia

Leipiig.

n.

Schleswig, den W^'> März 1812.

Da mir schon vor rwe\ Monaten hier in einer Leihbibliotht-ck ein Kitmplar

meine« kleinen bei Ihnen v- rlegien Romans: 'i* r 1 imJIini;. vurs ( iesiclit gekommen

ist, SU vermuthe ich, daß die mir gütigst beätiiuiuteu Freiexemplare, so wie die

mir «ae Ibrem Verlag bewilligten Bficher sam abeeaden bereit eiad, aad eraadie

Ew. Wohlgeb., solcbe, wo mOgUeb, mit Bfteberpaqaeten nadi Hamba^ la

eenden, wo*) icb sie, wenn ich aar afthere Nachriebt erhalte, gelegeatUeb ab-

Leiptig.] dtitdk»tH€ken, danuUtr vcn dar Hand du Po^ibmmtm

Mamburg.

•> woj oh/" wenn [fj

Digitized by Google



— 292 —

fordern laßen kann. £• wilnlo unnOthiges Pari» aparen. wenn Sie die Gite

hätten, mir eine Anweisnnp auf H amb nrg, Altona, Kiel, oder Sehl eswif,

wo es Ihnen am gek'^'eiifeteii ") wäre, lür das Honorar za schickten. Doch eilt

(2) die« letztere nicht, uud möge »ich ganz nach Ihrer Bequeiulichiieit ricn;<;ii.

leh woline jast in Sehluv^f im Hanae daa Eaminailiemi tod Lwnv^Ai, ~
AchtnngaToIl habe ich die Ehre in aejD

Bw. Wohlgeb.

ergebene Dienerin

CkarlotU «. Ahl^ad

Iiinabmeh. Otmar SohiBel v. Flnaeheoberg.

Die AusBtellung von alten Rucheinbinden im Lemberger Städtisciwfl
{

Gewerbemuscum. Aus Anlaß einer Tagung; österreichischer liewerbedir»fkt<)ri?n

in I emberg fatnl hier eine rotn)>ptktive Ausstelianit^ kün>f !fri-ch»*r Bnchbinder-

arbt^it*-» statt, die aas den Schätieii aller hiesijjen ütTciitliriieu Biidiothekfü und

einiger rrivatüafnmlangea zusammengestellt wurde. Es wurden zirka 150 Ki^to-

]>Iar« eiponiert, ab markMite und aehenavflrdige Bepriaeotanten kftnatteriidicr

Bnchbioderknnet ana dem Zeitraniq^e vom Ende dea 15. bis in das erate Viertd

des 19. Jahrhunderte.

In besonderen Abteiinngen aind die in Polen nnd die in Analande gear>

beitften Exemplare gefaßt, im Hinblicke anf die Technik nnd die Anastattaag

der Bände fiuden wir in der einheimischen <iruppe keine spezifisch nttionalea
|

Tyf en. Oberall benierkt man die Bnrhbini-'rarbeit in der besten Qualität and

die .lekorative Seite im St:le der Epoclie i,'thalten. Histoiischen nnd iiüüeren

küustleriselien Wert besitzen die Bücher, die aus den Biidiotheken der pol-

niacben Könige Sigismund Augustä. Johann Sobieakia nnd seiner Gemahlin Maria

Kaaimim, Angnat II. naw. atammen; auch hervorragende Adelageaehtechter, nie

Snlkowski, Hniaiech n. a. aowle Kloaterbibliotheken hielten viel nnf daa Bsterietr

ihrer Böehersammlttngen.

Die ftitesten anageatellten Bftnde (bia tnr Mitte dea 16. Jahrbnodertaa),

zirka 20 Stiick, gehören dem spfttgotischen Typus an, oft noch Ton mittelalter-

licher Teciiuik; es herraeht weiBea Sehweinaleder mit Ornamenten in Blind-

pressung vor.

Viel reicher war das 17. Jahrhundert vertreten. Die Renaissance hat

der ilekorativeii Seite ihr Mal aufgedrückt. Dir« Ornamentiernni: wiri breiT?r.

Ott laufen um den mittleren Schild mehrere Heihen von Bandornaraenten. auf

denen ^ich Köpfe liisturiscber Peri^önlichkeiten, Bibelszenen, mythologische und

allegorische Fignrtu als Motive wiederholen; nicht selten sind gescbmackvollf

feine Ornamente in Goldpreaanng.

''} i:«'<'u'enijtenj 2Wt-fe'/icn n und s itt l radiert,

*) diesj j» cbr Ha. eingerückt.

I

I
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Unter dt» fremden Heietern, deren Arbeiten wir gesehen, xeichnet sieh

besondere ein unbekannter Italiener dnrib den Band des Werkes «Vlaggio k

Roma" (vom Ende des 17. Jahrhnndertes) ans. Wahrscheinlich I>emberger

Arbeit sind die Bände von Evanf,'fliar»'ii der ^iechisch-katholischen Kirche, die

einen Zug des Orientalischen an eich tragen. Ks sind sehr reich pt^schiniickte

Deckel, auf denen Passiousszeueu und Heiligenbilder teils lu Uluialerei, teils

in effektToller, etwas überladener Goldpressung prangen.

Die vergoldeten Bände leiten ins 18. Jahrhundert über, wo diese Art

der Dekoration nur noch häufiger wird. Künstlerische Bükkokoornamente,

Fnmilienwsppen in stllToUen Binrshmnngeo, Monogramnue od« WQrdMiabseichen

des BeeitsetB in Goldpreeenng snf Ealbglaosleder bilden die Bttstkammer dM
Bsnddekoraienrs. Als ein Prachtexemplar der Bnehbinderkunst dieser Epoche ict

ein Band ans der Bibliothek Ludwig XV. hervoncnheben, gegenw&rtig Eigentum

der hiesigen Ossolinski'schen l^ildiothek. Aus dieser stammen auch Bände,

die als Beispiel von Ledermalerei nach dem Master von Marmoradern sos-

geitellt sind.

Gegen das Ende des 18. und zu Anfang des 19. Jahrhunderts zeigt

sich Schlichtheit und Distiuktion de» Schiuackes in der Ausstattung der Bünde.

Kinfsdie, nicht safdringliche Goldlinieu, die sich auf dem Bücken der Bücher

konientrieren oder nahe am Bande der Deckel verlanfen, aneb antike Motive

bilden die beBebteete Omamentieningy in deren Babmen glatte Flftchen von

grttnem, brionlicbem oder rotem Saffianlsder sich oraebm nod breit ansoehmen.

Neben den Lederblnden war aneb eine Ansabl von Metallbinden ansge-

stellt. Silbernes und vergoldetes Blech, hinflg mit Bmaileinlagen, herrschte vor.

Von eminent känstlerisch wertvoller Goldurb^^it wuren Evnngeliare des hiesigen

Stauropigianischen Institutes ans der Barock/i it. di*- sich dnrch beeondere Fälle

des üguralen und lineaien Schiimckes auszeichneten.

An dem vertretenen Material konnte man tmtz dt-r bescheid^'nen Dimen-

sionen der Ausstellung die Kunst früherer Compactureb librorum zur Genüge an-

sehen, nm sie würdigen zu lernen.

Lemberg. _ Dr. II. K o t u 1 a.

In den .Jahresheften des österr. Arch&olog. Institutes in Wien" (XI. 118 ff.)

bwicbtet Wilhelm Wilberg Aber die .Fassade der Bibliothek in £phesu8%
Aber die ihr Entdecker Professor Heberdey vor einigen Jahren im „Ö. V. L 6*

sprach. (Vgl. M. d. ft. V. f. B. Z. 47 f.) Wie schon ans dem Titel von Wilbergs

Anstalt hervorgeht, werden hier lediglich Kekonstrukticmsfragen der Außen«

»rchitektnr besprochen. In der, vom Standpunkt der Erkenntnis des römischen

Bil'liothekswpsens. ungleich wicluigeren Frag»^ narli der Beschaffenheit der

inneren Kinrichtni g wird kein neues Detail nutgeteilt. Nur die Vergitterung

der Fenster ist nicht unwichtig. Wenn überhaupt noch wesentliche Einzelheiten

der Inneneioricbtang gefunden werden sollten, was bei dem argen Znstand des

Hansee leider fraglich ist» so wird man sich anf das am Eingang von Wilbergs

Arbeit angekündigte Spesialwerk von der Bibliothek in Kphcsns vertrOeten

aflssen.
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Der Vorschlag Dr. Ortners, eine Vermittlungsstelle f&r Ergintonf

dofektir Serienwerke laecbaffeD, bit in der aFnmkftitter Zeftang* (t9.Mef.

1906, Ttl- ^- ^- V. f. Bh ZII. 200) ein uetimnMnaee Sehe gelMn. Um
SiniMider onterstfitit die Fordemng Ortaers and findet, dnS Meli «der Anknl

nnrollst&ndiger Jahrgänge aaf dem Wege des Antiquariats darch die tu grSndflide

Organisation in erwftf^en wftre. Die Verinittlangestelle müßte, ähnlich wie (lie

Zeitnngsaussclinitlluireaux. auch mehrere Kiemplare weniiEfsteos bestimmter

Journale abonniereu, um die Eiozelbefte für den Bedarf bereit zu halten. Duch

Abonnemente Id^nnte ein Teil der Gelder wenigetene beeeknft iNvden. Bwüwr
von FrivntiiibUollieken dirften von der Beafltnng nicbt MegeeeUoieen ««dn.

Oiteer bitte «ub nnf die Ideferangewerke verweieen darfin, Ar die die glelchfln

Hifltttnde geltend

ProfesRor Arnold ersucht die Redaktion der ,Mitteiluiig^en* bf>kanntzat;ebeQ.

dafl in seinem bibliographischen Versuch «Die deutschen Bühnen seit

(Jg. XII. 1. pp. 17 ff) die Eintragung ^l'^^rstenau, Geschichte der Musik a»d des

Thentere am Hofe sn Drctden* unter Dreeden (p. 84) in etrdcben eei, de des

Bneb einen frflberen Zeitrram» als im Titel der Bibliogmpbie angegeben, beheadelt

Der VerfHBser hat übrigens einen erweiterten Sonderabdruck seiner Bibliographie als

selbständii^e Publikation unter dem Tito] „Bibliographie der denttckee

Bühnen seit 1830* Wien, ld08, (C. W. Stern) ereebeinen lesaen.

Die Kunstsammlung Professor W. L. Schreibers in Chatlottenberg

«ird im AnUrage einee Fnnkforter Antfqmre am 8. nnd 4. Min d. J. bei

Gilhofer * Raneehbnrg vereteigeri Der tttigeieiebnete Foreeber. aem wir du

^Mannet da Pamiteur de In gravnve aar bois et enr mdtal an ZVe ei^rl«*

vwdanken, hat, wie der schOne und reich illustrierte Katalog beseugt, eine Sammlai:;

von FrüherzenpnisKen der verTi»'lfaltigeiiii»»r Künste besessen, die in Enr-ips w. h!

ihresgleiclien sucht. Wenn hier auf die Folge kolorierter niederlütidiscner Huii-

schnitte der Passion und auf zwei besonders gut erhaltene Blockbucher, die

Apokalypse und die niederlinditehe Biblia Panperam hingewieien wird, le

geaehiebt diee lediglicb, nm damit dae bohe Niveau der Sammlnng arnndentea.

SoUte ee niebt gelingen, daa eine oder andere Stftdc vor den bentegierigtn

Binden der Amerikaner einer nneerer OHentlidien Samminngen tn erhaltmf

'Zur Beachtung.) A! onn^-nten. welche dio ^Mitteilnnpcn'* nicht rollttändig

gesaiiiiiti'lt haben und nur fin^eiue Numincrn .iei>e!ben besitzen, werden hofiich

ersucht, dieselben der Kedaktiuu zur \ erfiigung zu stellen, da dadurch die Zahl

der wenigen noeb vorhandenen Eiemplare der ersten vier Jahrgänge vergrOSeit

würde and für das Vereinsorgan neue Abonnenten gewonnen «erden ktontra

H-^
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