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Vorwort.

Die k. k. Studienbibliothek soli im Herbste des Jahres 1907
aus den jetzigen provisorischen Notraumen in neue, modern
eingerichtete Bibliotheksraume tibersiedeln und daselbst neu,
und zwar nach dem «numerus currens* aufgestellt werden.

Dieser fiir die kiinftige Entwi.cklung der Anstalt jeden-
falls bedeutsame Umstand hat mičlr-bestimmt, im folgenden
die Geschichte der «Entstehung und Verwaltung» derselben
nach den Amtsakten, erliegend in der Registratur der Studien¬
bibliothek, eingehender darzustellen, als dies bisher durch
Georg Kosmač (Die k. k. Lyzealbibliothek in Laibach.
Laibach 1857. Aus: «Mitteilungen des Historischen Vereines
fiir Krain» 1857), P. v. Radics (Die k. k. Studienbibliothek in
Laibach. In: «Osterreichische Wochenschrift=> 1864, 3. Bd.) und
kleinere Aufsatze anderer Autoren in den «Mitteilungen des
Historischen Vereines fiir Krain» geschehen ist.

Der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien
und der Krainischen Sparkasse fuhle ich mich zum ehrfurchts-
vollsten Danke verpflichtet, da sie durch Bewilligung von Sub-
ventionen erst die Drucklegung dieser Schrift ermoglichten.
Ebenso statte ich an dieser Stelle dem Herrn P. v. Radics
fiir die Mitteilungen, die er mir bei Durchsicht meines
Manuskriptes zu machen die Freundlichkeit hatte, meinen
schuldigen Dank ab.

Laibach im Jahre 1906.
Konrad Stefan.
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Bis zur formlichen Griindung im Jahre 1791.

Der im Jahre 1774 beim Brande des Laibacber Jesuiten-
kollegiums gerettete Teil der Bibliothek des aufgelosten
Jesuitenordens wurde von der Kaiserin Maria Theresia
dem Laibacber Lyzeum als Lyzealbibliothek zum offentlichen
Gebrauche zugewiesen.

In Befolgung eines von der k. k. Landeshauptmannschaft
erhaltenen Auftrages tiberreichte Landrat Leopold Freiherr
von Lichtenberg eine vom L Mai 1775 datierte «Spezifikation
jener 637 Werke, welche nacli diesem Brande zum Teil in
einem alten Kasten des gewesenen Jesuitenkollegiums vor-
gefunden, zum Teil dagegen durch verscbiedene Wege in
Erfahrung gebracht, dann auch zum Teil gegen kleine Re-
kompensen durcb die Studenten, Handvverksjungen, Burger
und dergleichen nach und nach eingeliefert und unterdes in
seiner Privatwohnung untergebracht worden,» mit der Bitte,
«daruber ehebaldigst zu disponieren, da es an Unterbringungs-
raumen mangle».

Diese Bticher wurden noch in demselben Jahre in das
(nunmehr infolge des Erdbebens im Jahre 1895 demolierte)
Redoutengebaude neben der St. Jakobskirche gebracht, in
welchem damals die Gymnasial- und hoheren Schulen unter¬
gebracht waren.

Der landeshauptmannschaftliche Rat Freiherr von Raigers-
feld vermehrte diese I_yzeal-, eliemalige Jesuitenbibliothek
noch im Jahre 1774 mit seiner Familienbuchersammlung. Der
erste Lyzealbibliothekar Wilde fuhrt in seinem im Juli 1790
beendeten »Verzeichnis der Laibacher akademischen Biicher-
sammlung* 962 Werke mit 1377 Banden an. Aus diesem
«Verzeichnis» sind auch die folgenden Angaben iiber die
anderen Bibliotheken entnommen, durch deren Zusammen-
legung die Lyzealbibliothek entstanden ist.
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Das Studienhofkommissionsdekret (St. H. C. D.) vom
14. Oktober 1775, Z. 56, besagt nun: «Es ist in Ansehung
der Bibliothek in Laibach, da ein tauglicher Ort — das
Redoutengebaude — hieftir ausfindig gemacht worden ist,
mit der Zeit auf Anschaffung der nbtigen Bticher Bedacht zu
nehmen, alsdann die Stelle eines Bibliothecarii einem dasigen
Lehrer der Gottesgelahrtheit gegen einer geringen Zulage
anzuvertrauen».

Demzufolge ubernahm der Jesuit und Gymnasialprafekt
Innozenz Freiherr von Taufferer die Aufsicht iiber die Lyzeal-
bibliothek und fuhrte sie von 1775 bis 16. Oktober 1783
allein, von da bis 31. August 1792 aber gemeinsam mit dem
Kreisamte.

Zur Vermehrung der Lyzealbibliothek wurden vom
Jahre 1776 an aus dem eingezogenen Vermogen der Ex-
jesuiten jahrlich 300 fl. bestimmt und bis 1784 auch wirklich
dazu verwendet.

Als Richtschnur ftlr die Einrichtung und Beniitzung der
so entstandenen Staatsbibliothek wurde die von Stefan Rauthen-
strauch, Oberdirektor der Wiener Universitatsbibliothek, aus-
gearbeitete alte Bibliotheksinstruktion mit St. H. C. D. vom
30. April 1778, Z. 628, vorgeschrieben, die laut § 5 des
St. H. C. D. vom 23. Juli 1825, Z. 2930, noch teilweise inWirk-
samkeit ist. Dieser Instruktion gemafi waren bloB die Lyzeal-
professoren zum Entlehnen nach Hause berechtigt; das galt
im ganzen genonunen bis zum Jahre 1849.

Die nachste Vermehrung erfolgte im Jahre 1778. Durch
St. H. C. D. vom 24. Oktober 1778 vurde namlich die Uber-
nahme der von dem im Jahre 1776 verstorbenen General-
vikar von Peer hinterlassenen Biichersammlung
von 1022 Werken in 2019 Banden in die Lyzealbibliothek in
Laibach genehmigt.

Sowie Maria Theresia aus der Buchersammlung des auf-
gelosten Jesuitenordens die Lyzealbibliothek stiftete, so nahm



7

auch Kaiser Josef II. auf diese bei der Aufhebung der Kloster
Bedacht. Mit Hofdekret (H. D.) vom 23. September 1782
ordnete Josef II. namlich an, dafi die Bticher und ins gelehrte
Fach einschlagigen Handschriften der in jedem Lande auf-
gelosten KlOster den offentlichen Universitats- und Lyzeal-
bibliotheken des betreffenden Landes zugeteilt werden, mit
Ausnahme derjenigen Werke, welche sich die Hofbibliothek
ausvvahlen wurde, und gestattete, dafi diese Bibliotheken die
erhaltenen Duplikate verauktionieren und das daraus geloste
Geld zur Erganzung mangelhafter, Fortsetzung angefangener
und Nachschaffung neuer unentbehrlicher Werke verwenden
mdgen. Laut dieses H. D. wurden der Lyzealbibliothek in
Laibach im Jahre 1782 aus der Bibliothek der Kar-
tauser zu Freudentlial 769 Werke in 1153 Banden
einverleibt, worunter auch das zu Freudentlial im Jahre 1347
auf Pergament geschriebene Manuskript »De civitate Dei
St. Augustini* und ein Taschenkalender auf Pergament aus dem
Jahre 1415, beziehungsweise 1054. Das erstere Manuskript ist
beschrieben von P. v. Radics in den »Mitteilungen* 1862, setn
Titelblatt ist abgebildet in Grefes «AIt-Krain». Der Taschen¬
kalender ist besprochen von Radics im »Osterreichischen
Volksfreutid» und erklart von Milkowicz in den Mitteilungen
der k. k. Zentralkommission zur Erhaltung etc., 16. Bd., 1890,
p. 53.

Eine hohe Verordnung vom 28. September 1783 verfugte
erganzend, dafi von den in der Lyzealbibliothek in Laibach
vorfindigen Duplikaten die besseren Stiicke abgesondert und
ein Verzeichnis davon an das Landesgubernium zur Erwagung
geschickt tverde, ob dariiber eine Lizitation anzuordnen ware,
wohingegen die ilbrigen Duplikate hintanzugeben sind Da
ferner in Laibach die (seit 1780 bestandenen) theologischen
Schulen aufgehoben seien,1 so sei furderhin nicht mehr auf

1 Sie wurden mit H. D. vom Jahre 1791 wieder eingefuhrt.
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Anschaffung theologischer Werke anzutragen, welches auch
selbst von Fortsetzungen derselben, falls sie nicht besonders
gute und gemeinfafiliche Werke betreffen, zu verstehen sei.
Solite ferner der Prafekt Taufferer fur die Mundierung der
zu fertigenden Kataloge einen Tagschreiber brauchen, so stehe
es ihm frei, beim i. 6. Gubernium um eine Remuneration fur
die deshalb gemachten Auslagen fur einen Tagschreiber an-
zulangen.

Laut ErlafJ der Landeshauptmannschaft vom 16. Oktober
1783 wurde ferner die Lyzealbibliothek von nun an unter
die gemeinschaftliche Aufsicht des Kreisamtes und des Pra-
fekten Taufferer gestellt. Diese gemeinsame Aufsicht dauerte
bis zur Pensionierung des Taufferer am 31. August 1792. —
Aus den Akten ist nicht ersichtlich, dafi Taufferer in Befolgung
der Verordnung vom 28. September 1783 die Verzeichnung
der Duplikate oder die Kataloge in Angriff genommen hatte.

Infolge Allerhochster Entschliefiung vom 20. April 1784
und H. D. vom 24. Marž 1785 hat aller Ankauf von Buchern
so lange zu unterbleiben, bis zur Errichtung der Bibliotheken
iiberhaupt sowohl bei Universitaten als bei Lyzeen ein ge-
vrisses System festgesetzt sein wird, vvelches die Gattungen
der notigen Bticher bestimme und wonach sodann uberall
deren Anschaffung zu geschehen hat; denn der Endzweck
einer Lyzealbibliothek ist eigentlich, daft die Lehrer da finden
sollten, was jeder in seinem Fache nicht entbehren kann.

Infolgedessen wurde die zur Vermehrung der Lyzeal-
bibliothek aus der Exjesuitenkasse angewiesene jahrliche Do-
tation von 300 fl. durch sieben Jahre, von 1785 bis 1791, nicht
beniitzt und bildete somit im Jahre 1791 den sogenannten
♦ ersparten Bibliotheksfonds* von 2100 fl., der dann von 1792
bis 1808 zur Vermehrung der regelmabigen Dotation jahr-
licher 300 fl. vervvendet wurde.

Mit H. D. vom 3. April 1786, Z. 159, erschien die an-
gekiindigte Instruktion, nach vvelcher die Bibliothekare bei
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der Biicheraufnahme vorgehen sollen, damit man den dringend-
sten Bediirfnissen der Lehrer in jedem Fache zuvorkomme.
DieMittel dazu seien dieBuchersammlungen der aufgehobenen
oder noch aufzuhebenden Kloster und der bestehende an-
gewiesene Fonds der Bibliothek.

Bevor wir das weitere Wachstum unserer Biichersammlung
verfolgen, wollen wir auf die ersten Bestrebungen nach Er-
richtung einer »offentlichen Bibliothek* in Laibach zuriick-
gehen.

Schon die in Laibach im Jahre 1693 nach dem Vorbilde
der damaligen italienischen Akademien mit ausgesprochen
wissenschaftlichen Tendenzen gegriindete «Academia opero-
sorum*, an deren Griindung sich die bedeutendsten Manner,
die damals in Krain lebten, wie Martin Bautscher, Ludwig
Schonleben, Freiherr von Pelzhofer, J. G. Thalnitscher von
Thalberg u. a., beteiligten, hatte im § 8 ihrer Gesetze (Statuten,
Leges), um Wohltater ihrer Nachkommen zu sein, bestimmt:
«Damit den Liebhabern der Wissenschaften der gelehrte Vor-
rat nach und nach herbeigeschafft werde, wird auf Kosten
der Akademiker eine .offentliche Bibliothek1 errichtet werden,
zu welcher jedermann der Zutritt freistehen wird und fiir
deren Ordnung und Besorgung ein Bibliothekar bestellt wird».

Diese Bibliothek kam auch zustande. Nach dem Stifts-
brief vom 30. Mai 1701 waren der Fiirstbischof Sigmund Graf
von Herberstein, Dompropst Johann Prešern und Domdecbant
Johann Anton von Thalberg mit Hinzuftigung eines Kapitals
von 2000 fl. zur Dotierung des Bibliothekars die ersten Ge-
schenkgeber durch Zusammenlegung ihrer Privatbibliotheken
zum offentlichen Gebrauche. Spater wurde sie durch das Ver-
machtnis der Privatbibliothek des Max Freiherrn von Rasp
und zvveifelsohne auch durch Geschenke anderer Mitglieder
vermehrt, wie des Joh. Jak. Schilling1 .

Gestorben am 16. Juli 1754.
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Diese Bibliothek der Operosen wurde 1704 im bischof-
lichen Alumnatshause untergebracht und war also ihrer Be-
stimmung nach dem offentlichen Gebrauche gewidmet.

AIs sich die Gesellschaft der Operosen 1725 aufgelost,
ging ilire Buchersammlung in den Besitz des fiirstbischof-
lichen theoiogischen Seminars iiber, wo sie noch gegenwartig
bewahrt wird, trotz der wiederholten Bestrebungen des Landes,
diese «Alumnatsbibliothek» ihrer Bestimmung gemaB, eine
»offentliche Bibliothek* zu sein, mit der spater gegriindeten
Lyzealbibliothek zu vereinigen. Im Jahre 1781 wurde die
Gesellschaft der Operosen wieder gegrtindet, aber noch in
demselben Jahre fur immer aufgelost. Von dieser neuge-
griindeten Akademie ging nicht nur der Kern ihrer Mitglieder,
sondern auch der noch immer lebendige Gedanke der Griin-
dung einer offentlichen Bibliothek an die im Jahre 1767 ge-
griindete »Gesellschaft des Ackerbaues und der nutzlichen
Kunste in Krain* iiber.

Diese Gesellschaft bestrebte sich namlich von Anfang ihrer
Entstehung an, allerlei gemeinniitzige Anstalten zur Belebung
der Landwirtschaft und Industrie gangbar zu machen, und
»erachtete die Griindung einer offentlichen Bibliothek ftir eines
der schicklichsten Mittel, ihrem Zwecke entgegenzuarbeiten,
indem sie dieselbe in jedem Betracht zur Aufklarung des
Publikums fiir unentbehrlich hielt». Sie nahm somit die Be-
miihungen der Operosengesellschaft um die Griindung einer
offentlichen Bibliothek wieder auf, obwohl es eigentlich aufier
dem Wirkungskreise eines Okonomischen Instituts gelegen
war. Sie erkaufte in dieser Absicht nach und nach eine gut
gevvahlte Sammlung okonomischer und physikalischer Biicher
mit betrachtlichen Kosi en, besonders im Fache der Baukunst,
Mechanik, Botanik, Naturkunde, des Bergbaues und der Land-
wirtschaft. Zur Gesellschaftskasse wurden jahrlich aus derlandes-
fiirstlichen Kammerkasse 778 fl. und aus dem standischen
Domestikalfonds 1000 fl. bezahlt; auBerdem bezog sie eine
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von Sr. Majestat jahrlich bewilligte Summe. Ihrein Bemuhen
verdanken wir die Werke des Scopoli, Hacquet, Jos. Schemerl,
Ant. Linhart und ihre eigenen Publikationen, namlich die
»Sammlung niitzlicher Unterrichte der Agrikulturgesellschaft
in Krain», von 1770 bis 1776, und den Vorlaufer der «Lai-
bacher Zeitung*, namlich das «Wochentliche Kundschaftsblatt
des Herzogtums Krain», von 1775 bis 1776.

Am 27. April 1784 stellte der landeshauptmannschaft-
liche Rat und Direktor der Ackerbaugesellschaft Georg Jakob
Graf von Hochenwart in Wien den Antrag, dafi die ftirstlich
Auerspergsche Bibliothek, deren Anschaffungspreis vielleicht
liber 16.000 fl. betragen habe, um 1200 fl. von seiten der
Ackerbaugesellschaft erkauft werde und mit den zu Laibach
ohne wesentlichen Nutzen aufbewahrten zwei anderen Biicher-
sammlungen, namlich der Lyzeal- und Alumnatsbibliothek,
zum Sffentlichen Gebrauch vereinigt werde. 1 Auf diesen An¬
trag hin erhielt er unter dem 6. Mai 1784 von Wien die
Weisung, seinen Antrag samt dem Katalog der genannten
Bibliothek und einer kurzen Vorerinnerung von seinem Ge-
danken in Ansehung des zu einer offentlichen Bibliothek zu
vridmenden «loci physici> an das Gubernium nach Graz zu
schicken, wobei ihm alle Untersttitzung in Aussicht gestellt
wurde.

In seinem darauf erstatteten Berichte vom 23. Mai 1784
heifit es nun: «Es geht die Absicht dahin, die von der okono-
mischen Gesellschaft angeschaffte Biichersammlung zum offent¬
lichen Gebrauche zu widmen oder vielmehr hierorts eine
offentliche Bibliothek zu errichten; er erbittet hiezu einen
Teil des leerstehenden Platzes des abgetragenen Jesuiten-
kollegiums, wo ein Bibliotheksgebaude aufzufiihren ware, fur

1 Die Auerspergsche Bibliothek war im «Furstenhof» untergebracht
und wurde nach dessen (infolge des Erdbebens im Jahre 1895 erfolgten)
Demolierung nach Schlofi Losenstein in Oberosterreich iiberfuhrt, wo sie
sich noch derzeit befindet.
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welches die Ackerbaugesellschaft die Kosten selbst herzugeben
imstande ist, und zwar aus eigenem Fonds und den an-
gewiesenen Zufltissen. Wenn das Gubernium die Genehmigung
dazu nicht erteilen solite, so konnte die Bibliothek im Alum-
natshause oder im standischen Gymnasium untergebracht
werden. Die Aufsicht dariiber ware einem ohnehin pensio-
nierten Exjesuiten, auch mit Rucksicht auf die Gubernial-
verordnung vom 15. Oktober 1783, betreffend die Verwendung
der Exjesuiten zu Staatsdiensten, mit Beigebung eines Gebilfen
und eines Dieners gegen freie Wohnung im Bibliothekshause
und Zuteilung des vom Bibliothekar im Alumnat dermalen
genieiSenden Gehaltes jahrlicher 180 fl. anzuvertrauen. Die
Vermehrung und Erganzung der in jedem Fache noch ab-
gangigen Biicher konnte zum Teil von der okonomischen
Gesellschaft bestritten, zum Teil angehofft werden, dafi Seine
Majestat nicht allein die Biichersammlungen der aufgehobenen
und etwa noch aufzuhebenden Kloster hiezu widmen, sondern
gleich anderen Landern einen angemessenen Betrag aller-
gnadigst anzuweisen geruhen wiirde. Ferner konne man mit
ebenso gutem Grunde hoffen, dafi sich auch einige filr das
hllgemeine Beste wohlgesinnte Private hervortun wiirden, hiezu
einen Beitrag zu leisten.

Fast gleichzeitig, namlich am 24. Mai 1784, machte das
LaibacherKreisamt einen Vorschlag zurErrichtungeiner »Offent-
lichen Bibliothek* an das Gubernium von Innerosterreich. Es bat
darin, dafi die zerstreuten Bestandteile einer ihr Dasein schon
vvirklich habenden Bibliothek in ein Ganzes gesammelt und
dieses unter einer offentlichen Aufsicht dem allgemeinen Ge-
brauche gewidmet wiirde. Diese Bestandteile seien:

1.) Die Lyzeal- oder ehemalige Jesuitenbibliothek; ihre
Bestimmung sei, offentlich zu sein. Sie stehe aber nicht offen,
da der verdienstvolle Bibliothekar InnozenzFreiherr v.Taufferer
mit Geschaften zu sehr uberladen sei, um die Bibliothek zu
besorgen.
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2.) Die im Alumnat befindliche sogenannte «5ffentliche»
Bibliothek; diese sei zu mangelhaft und nur zweimal in der
Woche durch wenige Stunden, und auch diese nicht durch
alle Jahreszeiten, geoffnet, und deren Gebrauch oder Nicht-
gebrauch sei zu sehr von der Laune der sie besorgenden
Geistlichkeit abhangig.

3. bis 4.) Mit diesen Bibliotheken die Bibliothek der Bkono-
mischen Gesellschaft zu vereinigen und die Fiirst Auerspergsche
Familienbibliothek abzulBsen, sehnt sich die okonomische Ge¬
sellschaft selbst.

5.) Die Bibliothek der soeben aufgehobenen Laibacher
Augustiner. Noch vor Absendung dieses Vorschlages erhielt
das Kreisamt am 24. Mai 1784 laut Gubernialverordnung
vom 6. Mai 1784 die Weisung, die Bibliothek des auf¬
gehobenen Augustinerklosters in Laibach in 3190
Banden ins standische Lyzeum zu iibertragen und mit dieser
die Alumnatsbibliothek zum offentlichen Vorteil des Publikums
zu vereinigen. Die letztere wurde aber vom Bischof nicht aus-
geliefert.

6.) Die Bibliothek der Diskalzeaten in Laibach, ob
sie aufgelost werden oder nicht, da sie im letzteren Falle
immer die Freiheit behalten, nicht nur ihre eigenen Biicher,
sondern auch alle iibrigen aus dem gemeinschaftlichen Biicher-
saale benutzen zu konnen. Die Diskalzeaten hatten namlich
schon in einer schriftlichen Erklarung ihre Bibliothek an die
zu errichtende offentliche Bibliothek zediert. Nach ihrer Auf-
losung im Jahre 1786 zahlte Wilde nach CJbernahme ihrer
Bibliothek in derselben 3265 Bande.

7.) Die fiirstbischofliche Btichersammlung zu Oberburg im
Cillier Kreis, welche eigentlich den krainischen Standen gehOre,
deren Anspruch darauf der standische Archivarius Alois von
Pichelstein auch in einer Beilage ausfuhrlich begriindete.

Als namlich die krainische Landschaft, als solche in iiber-
wiegender Majoritat ihrer Vertreter offiziell zum Luthertum
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iibergetreten, um 1563 eine eigene evangelische Schule, die
lateinische Landschaftsschule, einrichtete, so schloB sie daran
die Griindung einer «feinen offentlichen Bibliothek*, zunachst
zum Gebrauche der Schule, dann fur die Pradikanten und
Kantoren und schliefilich fur alle Mitglieder der Gemeinde. Die
Buchersammlung des vor den Verfolgungen des katholischen
Klerus aus Krain gefluchteten Reformators, des ehemaligen
Domherrn Primus Truber, die er in seinem Hause in Laibach
zuriickgelassen und die er nachher der Landschaft geschenkt,
bildete dazu den Grundstein; den Weiterbau forderte die
Landschaft durch wiederholte Kaufe nach dem Tode von Pra¬
dikanten und Lehrern. Als die Gegenreformation ihr Werk
begonnen, welches durch ein Autodafd mehrerer Wagen voli
Lutherischer Biicher inauguriert wurde, die in der eisigen
Thomasnacht vom 29. Dezember 1600 auf dem Laibacher
Hauptplatze aufloderten, da entspann sich bald ein heftiger
Streit zwischen ihr und der Landschaft, indem sie von letzterer
die Auslieferung ihrer Bibliothek an den Jesuitenkonvent
verlangte, was jedoch die Stande zu tun sich hartnackig
weigerten. Am 22. Februar 1601 erliefi Erzherzog Ferdinand
den Befehl an dieVerordneten, die im Landhause aufbewahrten
Bucher seinen Kommissaren auszuliefern. Dieser Befehl war
aber ohne Wirkung geblieben. Krst die Anwesenheit des Erz-
herzogs in Laibach im Jahre 1616 machte dem Streite ein
Ende. Die Entscheidung erfolgte namlich von seiten der Regie-
rung dahin, dafi die Bibliothek von den akatholischen Land-
standen zur Verhutung der Ketzerei an den Furstbischof von
Laibach, Thomas Chron, ausgeliefert werden muGte, der die
Bucher auf seine Herrschaft Oberburg in Untersteiermark
schaffen lieB. 1

Hi er seien sie, wie das Kreisamt weiter ausfiihrt, durch
200 Jahre so wenig benutzt worden, dafi noch zur Stunde

1 P. v. Radics, Čsterreichische Wochenschrift etc. 1864. 3. Bd.
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kein Katalog derselben da ist. Sie sei ferner, da sie nachlassig
bewahrt wird, der Zerstreuung so sehr ausgesetzt, dali schon
dieser Umstand filr die Rettung ihrer Uberbleibsel das Wort
fiihrt.

Durch Veraufierung der durch Vereinigung dieser Biicher-
vorrate entstandenen Duplikate wiirde der Ankauf anderer
Biicher ohne aufierordentlichen Beitrag von irgend einer Seite
ermčglicht werden. Der Bericht schliefit mit einem ahnlichen
Vorschlag, betreffend die Leitung und Verwaltung der Biblio-
thek, wie jener der Ackerbaugesellscbaft.

Mittelst hoher Verordnung vom 30. Juni 1784 wurde dieser
kreisamtliche Originalvorschlag der Ackerbaugesellschaft mit
dem Auftrage mitgeteilt, alles betrefifende Material fur die
Ankunft des Gouverneurs Grafen von Khevenhiiller bereitzu-
halten, der sich vorbehielt, den Ort filr das Bibliotheksgebaude
zu bestimmen. Aus dem Protokoli der unter dem Vorsitz des
Gouverneurs am 18. August 1784 in betreff der Errichtung
einer »offentlichen Bibliothek* abgehaltenen Sitzung ist zu
ersehen, dafi der Furstbischof bereit war, die Oberburger
Bibliotbek zur allgemeinen Bibliothek zu iiberlassen, und dafi
der Gouverneur dem Vorschlag des Grafen Hochenwart, ftir
die Bibliothek an der Stelle des fruheren Jesuitenkollegiums
ein neues Gebaude aufzufilhren, nicht abgeneigt war. Zu einer
Entscheidung kam es aber nicht. Die Ackerbaugesellschaft
erhielt nur den Auftrag, den ganzen Plan, namlich: 1.) ob die
Errichtung einer offentlichen Bibliothek von einem wesentlichen
Nutzen sein wurde, 2.) aus was filr Biichern sie zu bestehen
hatte, 3.) betreffend den Platz, wo sie errichtet werden soli,
4.) aus was filr Mitteln die Unkosten zu bestreiten waren und
5.) wie die Bibliothek kiinftig zu erhalten und zu besorgen
ware, samt dem Rifi und Uberschlag vom neuzuerrichtenden
Gebaude an das Gubernium einzuschicken.

In dem infolge dessen abgeschickten Berichte vom 15. Marž
1785 legt die Ackerbaugesellschaft den Plan und Kosten-
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voranschlag vor, begriindet die Notwendigkeit und Moglichkeit
der Errichtung einer dffentlichen Bibliothek, zahlt die Fonds
fur die Erhaltung und Verwaltung der Bibliothek auf und
erwahnt als weiteren Bestandteil der zu errichtenden offent-
lichen Bibliothek auch die Bibliothek des am 25. Oktober 1784
aufgehoben Stiftes der Sitticher Zisterzienser, fur deren Uber-
lassung zu diesem Zwecke gebeten wird. Die Kosten waren
zu bestreiten aus ihrem eigenen Vermogen und ihren Zufliissen,
aus dem fur die ehemalige Jesuitenbibliothek angelegten, bei
der Landschaft befindlichen und durch die Natur seiner Be-
stimmung hieher gehorigen Kapital von 1000 fl. und endlich
aus dem zur Vermehrung der Lyzea1bibliothek angewiesenen
und bei seiner Bestimmung zu erhaltenden Fonds aus der Ex-
jesuitenkasse von jahrlichen 300 fl.

Die Sitticher Bibliothek wurde von Wilde erst am 22. Janner
1790 in 27 Kisten, enthaltend 2523 Bande, ubernommen.

Dieser von der Ackerbaugesellschaft 1785 skizzierte
Plan ist jedoch bloB Entwurf geblieben; denn die Gesellschaft
erlebte selbst das Schicksal, in vollige Untatigkeit zu verfallen
und sich im Jahre 1787 aufzulosen. Ihr erspartes Vermogen
wurde zum Normalschulfonds eingezogen und ihre Biicher-
sammlung von 572Werken in 2086Banden kraft der H. V. vom
6.Augustl787 (Gubernialverordnungvom 29.Oktober 1787) der
Lyzealbibliothek ubergeben und in den vier unteren Gewolben
im Gymnasialgebaude bei St. Jakob untergebracht. Mittelst
Verordnung vom 5. Dezember 1785 vvurden die Maria-
brunner Zisterzienser nachst Landstrafi aufgelost und
ihre Bibliothek mit 1815 Werken in 2486 Banden wurde
darauf auch mit der Lyzealbibliothek vereinigt.

Infolge Anweisung der i. 6. Kameralgiiter-Administration
vom 18. Mai 1786 wurden die Bilcher des am 23. Marž 1786
aufgelosten Konvents der Tybeiner Serviten gleich nach der
Auflosung nach Laibach geschickt und dem Lyzealbibliothekar
ubergeben. Wilde fafite die Tybeiner, einige von
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Taufferer gekaufte und andere von Gruber 1 ge-
schenkte und alle noch vorgefundenen nicht verzeichneten
Werke in einem einzigen Verzeichnisse zusammen und zahlte
ihrer 1102 Bande.

Mit den bisher genannten Btichersammlungen sind auch
ihre Kataloge in die »akademische Btichersammlung» bei
St. Jakob mitgekommen; dieselben enthalten aber keine Be-
statigung, daG bei der Ubergabe dieser Btichersammlungen
an die Lyzealbibliothek alle darin verzeichneten Bticher noch
wirklich vorhanden gewesen und ubernommen worden waren;
es kommen vielmehr in dem von Wilde geschriebenen »Ver¬
zeichnisse* 2 mehrere der in diesen Katalogen verzeichneten
Werke wirklich nicht vor. So fiihrt der Katalog der Sitticher
Bibliothek als «Hauptsumme aller Biicher* 2663 an, wahrend
Wilde nur 2523 Bande zahlt; jener der Mariabrunner Biblio¬
thek enthalt 1446 katalogisierte Bticher und 2181 unbeschriebene
kleine Btichel, also zusammen 3627 Bande, Wilde zahlt aber
nur 2486 Bande. Von den abgangigen Btichern der Ackerbau-
gesellschaft ist ein eigenes Verzeichnis vorhanden.

Der als Geschichtschreiber Krains bekannte Anton Linhart,
Sekretar beim Laibacher Kreisamt, machte nun am 14. Juli 1786
dem i. 6. Gubernium den Vorschlag, das aufgehobene und nun-
mehr leerstehende Franziskanerldoster zu einem Normalschul-
haus umzugestalten, in welchem auch eine Bibliothek unter-
gebracht werden konnte. Da diesemVorschlag alle mafigebenden
Faktoren beistimmten, wurde das Franziskanerkloster von den
Landstanden zur Herstellung des Lyzeums vom Religionsfonds
gekauft. Die Adaptierungsarbeiten begannen am 28. Janner 1788
und wurden im September 1790 beendet. Um die Bibliothek

1 Gruber Gabriel, Jesuit, war Lehrer an der Lehrkanzel fiir ICunstler
und Handwerker und ging 1784 nach Rufiland.

2 Ein Duplikat davon ist im Grazer Statthalterei-Archiv unter dem
Titel: Catalogus librorum bibliothecae lycei labacensis (1789) in 4 Halb-
lederbiinden.

2
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gemeinntitzig zu machen, wurde im neuen Lyzea1gebaude fur
einen Biichersaal mit anstoGenden Zimmern die Fiirsorge ge-
troffen.

Als mit Hofstellenverordnung vom 19. Dezember 1788
die Verzeichnung der Bilcher der aufgehobenen Stifter und
Kloster nach der am 23. September 1782 erflossenen hochsten
Vorschrift in Innerosterreich anbefohlen wurde, erliielt das Lai-
baclier Kreisamt mittelst Gubernialverordnung vom 12. Janner
1789 den Auftrag, die erwahnten Biicher in Verwahrung zu
nehmen und sie in Ermangelung eines Bibliothekskustos an ein
vomKreisamte nach Graz in Vorschlagzu bringendes Individuum
zu iibergeben, der mit dem ihm allenfalls beizugebenden not-
wendigenDiurnisten nach der ftirBibliothekare am 30.April 1778
von der hohen Hofstelle erteilten Instruktion unter Aufsicht des
Kreishauptmannes die anlangenden Biicher mit den vorhan-
denen Katalogen zu skontrieren oder von jedem Štifte be-
sonders zu verzeichnen haben werde. Fiir diese Arbeit werde
ein maGiges Diurnum oder nach vollendetem Geschafte eine
Belohnung erwirkt werden.

Das Laibacher Kreisamt erlieG deshalb an FranzWilde 1,
Lehrer der Philosophie am Laibacher Lyzeum, die Anfrage,
ob er das Revisionsgeschaft des Biichervorrates nicht zu iiber-
nehmen gedachte. Wilde erklarte sich mit Vergnugen zu diesem
«trockenen aber wichtigen Geschafte* bereit. Mit hohem Guber-
nialreskript vom 11. April 1789 wurde daher Wilde zumBiblio-
theksbesorger ernannt und sein Anerbieten, die anbefohlene
Revision der hiesigen Lyzealbibliothek auf sich zu nehmen
und diese Arbeit binnen sechs Monaten vollenden zu wollen,
mit Zufriedenheit aufgenommen.

1 Wikle urar geboren 1753 in Grofi-Karlowitz im Furstentume Neifi
in Preufiisch-Schlesien. Nach vollendetem juridischen Lehrkurs an der
Wiener Universitat im Jahre 1780 ubernahm er am 1. Juni 1780 das
Erziehungsamt bei der Familie des Staatsministers von Reischach. Bei
seinem Austritt aus dieser Stellung im Jahre 1788 erhielt er mit hochster
Entschliefiung vom 27. August 1788 das erwahnte Lehramt.
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Nachdem der damalige Kreishauptmann und spatere
Gubernialrat von Cannal dem Wilde die Bibliothek iibergeben
hatte, legte Wilde den 27. April 1789 Hand ans Werk und
begann mit Hilfe des Diurnisten Franz Bratte 1 die Revision
des im Redoutengebaude neben der St. Jakobskirche befind-
lichen Btichervorrats. Schon nach kaum zwei Monaten wurde
in einer Hofverordnung vom 5. Juni 1789 vom Kreisamt eine
umstandliche Auskunft mit Nachdruck verlangt, wie weit es
bis nun mit der Berichtigung der Bibliothek gekommen und
warum dieses Geschaft noch nicht beendet sei.

Das Kreisamt fordert deshalb den Wilde auf, den Plan,
den sich derselbe vorgesetzt hat, zu zergliedern, sich iiber die
im Anfange der Bearbeitung und im weiteren Verfolge der-
selben aufgestoBenen und noch ferner besorglichen Schwierig-
keiten auszmveisen und dadurch die hochste Hofkommission
zu uberzeugen, daB eine Muhewaltung, wozu vielleicht auch
die angetragene Frist von sechs Monaten nicht ausreichen
diirfte, in einer Zeit von zwei Monaten noch keine groBen
Fortschritte im Geschafte, viel weniger das Ende desselben
hat hervorbringen konnen.

Darauf berichtet Wilde: «Seit der Auflosung der Acker-
baugesellschaft verwaiste auch die Btichersammlung; Staub,
Schimmel und Moder quartierten sich ein und die Materialien
der Aufklarung gerieten in den jammervollsten Zustand. Nie-
mand hat sich um die notige Bticherpflege gekummert; die
Bucher blieben eingesperrt und dem Zahne der Zeit uberlassen.
Bei der Vereinigung der Klosterbibliotheken mit der Lyzeal-
bibliothek hat man die Unvorsichtigkeit begangen, die Bucher
ohne alle Ordnung untereinander zu stellen. Seine erste Sorge
bestand darin, die Bucher von Staub, Schimmel und Moder
zu befreien, die Zimmer zu luften und zu reinigen. Dann be-
strebte er sich, neue Kataloge aufzunehmen, indem die vor-

1 Bratte blieb vom 1. Mai bis 1. Oktober 1789 gegen tagliche 30 kr.
2 *
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handenen sehr unvollstandig waren. Die Abteilung, Nume-
rierung und vorschriftsmaBige Klassifizierung erforderte eiserne
Geduld.» — Als mit H. C. D. vom 11. September 1789 auf-
getragen wurde, mit der ferneren Behandlung und Beschreibung
der Bibliotheksbilcher in Laibach innezuhalten, bis seiner-
zeit liber die vollstandige Einrichtung gedachter Lyzealbiblio-
thek das Notige werde veranlafit werden, entliefi Wilde den
Diurnisten Bratte mit Ende September 1789; er durfte zwar
das am 8. Oktober 1789 gerade in Angriff genommene Ver-
zeichnis der Diskalzeatenbibliothek, ohne dafiir etwas aufzu-
rechnen, fortsetzen, welches er am 26. November 1789 beendete,
mufite aber die fernere Verzeichnung im Sinne dieser Hof-
verordnung einstweilen einstellen.

Wilde hatte trotz der erwahnten unerwarteten Hindernisse
bis 26. November 1789 das Verzeichnis in duplo von sechs
Bibliotheken beendet:

1.) die Jesuitenbibliothek mit 962Werken in 1377 Banden,
2.) die Bibliothek des Generalvikars von Peer mit 1022

Werken in 2019 Banden,
3.) die Bibliothek der Kartauser zu Freudenthal mit 769

Werken in 1153 Banden,
4.) die Bibliothek der Diskalzeaten in Laibach mit ungefahr

2400 Werken in 3265 Banden,
5.) die Bibliothek der Ackerbaugesellschaft mit 572 Werken

in 2086 Banden,
6.) die Bibliothek der Mariabrunner Zisterzienser nachst

LandstraG mit 1815 Werken in 2486 Banden.
Zusammen ungefahr 7538 Werke in 12.386 Banden.
Als das Kreisamt den Wilde aufforderte, sich zu erklaren,

ob er die Gesinnung der hohen Landerstelle, ihm die be-
standige Obsorge der Bibliothek gegen eine Besoldungszulage
zu iibergeben, wirklich beniitzen wolle, erklhrte er sich bereit,
in Ermangelung eines Aufsehers die Aufsicht iiber den Biicher-
saal fortzufiihren und seine mufiigen Stunden der unumganglich



21

notwendigen Bticherpflege zu widmen und die Biichervorrate
der Augustiner, Sitticher und Tybeiner, mit welch letzteren
der geringe Grubersche und Taufferersche Biichervorrat ver-
einigt wurde, ohne Beihilfe eines Diurnisten und ohne Ver-
anlassung der mindesten Kosten nach dem anfanglich fest-
gesetzten Plane zu beschreiben, in der alleinigen Absicht, durch
diese Obsorge die vorhandenen Materialien der Literatur nicht
verwaisen zu lassen und um bei kunftiger Organisierung einer
formlichen Lyzealbibliothek die Einrichtung der Bibliothek zu
erleichtern.

Nachdem Wilde am 22.Janner 1790 auch die Sitticher
Bibliothek in 27 Kisten tibernommen hatte, beendete er bis
Ende Juni 1790 auch die Verzeichnisse der letzten drei Biblio-
theken:

7.) die Bibliothek der Augustiner in Laibach mit (ungefahr
2800 Werken in) 3190 Banden,

8.) die Bibliothek der Sitticher Zisterzienser mit (ungefahr
1950 Werken in) 2523 Banden,

9.) die Tybeiner Servitenbibliothek mit (ungefahr 1000
Werken in) 1102 Banden.

In allen nedn Bibliotheken zahlte also Wilde mit Ein-
rechnung eines Nachtrages von 4 Werken in 4 Banden und
41 Manuskripten in 209 Banden in seinem »Verzeichnis der
Laibacher akademischen Buchersammlung» zusammen 19415
Bande im GymnasialgebSude bei St. Jakob.

In diesem Verzeichnisse sind die Biicher der einzelnen
Bibliotheken meist nach Hauptfachern abgeteilt, in jedem
Hauptfach nach dem Formate und in jedem Formate nach
dem Alphabete geordnet.

AuBerdem hatte Wilde bei der Revision gleichzeitig viele
zur Versteigerung bestimmten Duplikate und unbrauchbaren
Werke ausgeschieden, und zwar 5050 Bande, welche nach
Gewicht verkauft werden sollten.
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Uber den inneren Wert der vorhandenen Werke aufiert
sich Wilde folgendermaGen:
a) Im theologischen und kanonischen Fache sind die Haupt-

werke in guten Auflagen vorhanden;
b) im juridischen Fache kann sich die hiesige Bibliothek

ruhmen, eine vollstandige Sammlung der besten Werke
aus den altesten Zeiten der Jurisprudenz zu besitzen;

c) an lateinischen Klassikern mangelt es nicht, unter den-
selben sind mehrere schone Auflagen vorhanden; auch
einige griechische sind vorhanden;

d) im Fache der Botanik, Baukunst, Zeichenkunde, Chemie,
Cliirurgie, Landwirtschaft, Naturkunde, Altertumskunde,
Geographie und alten Geschichte ist gut gewahlter Vor-
rat da;

e) nur im philosophischen und medizinischen Fache ist die
Armut an neueren Schriften besonders hervorstechend.
Am 16. Juni 1790 bittet Wilde die Landesstelle, ihm die

freie Wohnung, welche im neuen Lyzealgebaude absichtlich
fur den Bibliotheksverweser angetragen ist, zuzuerkennen far
die gehabte und noch zu habende Muhe beim Revisions-
geschaft wie auch gegen das Anerbieten, die bestandige Ob-
sorge uber den Buchersaal auf sich zu nehmen. Er wunschte
ferner, dafi die h. Hofstelle ihm die Kustodie «per decretumj)
auftrage, ohne zu verlangen, dafi ihm ein bestimmtes Gehalt
fur dermalen angewiesen werde, da er iiberzeugt sei, Seine
Majestat werde bei Begrundung einer formlichen Lyzeal-
bibliothek in Laibach auf seine Verwendung den gnadigsten
Bedacht nehmen.

Die krainische Landschaft macht in ihrer untertanigsten
Vorstellung aus dem Landtage vom 27. Juli 1790 bei der
Thronbesteigung Kaiser Leopolds unter anderem auch ihr
Eigentumsrecht auf die schon «Lyzealbibliothek* getaufte,
aber noch nicht aufgestellte Sammlung geltend und schildert
ihren Zustand als einen «verwirrten», «indem sie ohne Auf-
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sicht, ohne Nutzen dahin modere und ihre zweckmafiige Ein-
richtung vergebens erwarte.» 1 Dies wirkte. — Als namlich
Leopold II. auf seiner Reise nach Fiume im August 1790 in
Laibach Aufenthalt nahm, besichtigte er am 25. August auch
die Lyzealbibliothek und gab dem Wilde als dem Verweser
iiber die getroffene Einrichtung die Hčchste Zufriedenheit zu
erkennen mit dem Beisatze, einen ausfiihrlichen Bericht iiber
den Zustand dieser Biichersammlung und iiber die in Vor-
schlag zu bringenden Fonds zum Unterhalt der offentlichen
Bibliothek nachzutragen.

In seinem darauf schon am 29. August 1790 erstatteten
Bericht schildert Wilde den Zustand der Bibliothek, ftihrt die
Fonds an, welche schon die Ackerbaugesellschaft dazu ver-
wenden wollte, und fahrt dann fort: «Fast in jeder Provinz
der i. 6. Staaten besteht eine so gemeinniitzige Anstalt (Biblio¬
thek); das Herzogtum Krain allein erwartet von der Huld
Euerer Majestat diese fur das hiesige lesebegierige Publikum
so notwendige Einrichtung, namlich die Erčffnung des Biicher-
saales im neuen Lyzealgebaude. Die studierende Klasse, die
sich von Jahr zu Jahr vermehrt, empfiehlt sich durch die guten
Naturanlagen und Verwendung. Es ist jedoch die Betrachtung
wichtig, daG fast alle Individuen von dtirftigen Eltern ab-
stammen und sich nicht in Umstanden befinden, den Kreis
ihrer Kenntnisse auf eigene Kosten oder andere Hilfsmittel
der Lekture zu erweitern. Die tibrigen Klassen des Publikums
klagen ebenfalls iiber Mangel an Nahrungsmitteln fiir die
Bildung.»

In Erledigung von Wildes Eingabe vom 16. Juni 1790
erfolgte mittelst Gubernialverordnung vom 31. August 1790
folgende Entscheidung: «Da in dem zum Schulgebaude abzu-
andernden Franziskanerkloster auch die Lyzealbibliothek zu
iibersetzen ist, so ist vorzuglich erforderlich, daC einem jeweiligen

1 Radics, Wochenschrift.
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Bibliothekar einige Zimmer zur unentgeltlichen Wohnung iiber-
lassen werden. Gleichwie der Professor Wilde an der Zustande-
bringung dieser so betrachtlichen Bibliothek mit ungemeinem
FleiCe gearbeitet, hieriiber den Katalog vorschriftsmaCig ver-
fafit und diese muhsame Beschaftigung ganz unentgeltlich
verrichtet bat, so ist auch billig, daC ihm vor allen anderen
Bittwerbern die dem zur Bibliothek bestimmtenOrte am nachsten
gelegene Wohnung insolange, bis ein Bibliothekar von hochster
Behorde ernannt sein wird, unentgeltlich Ilberlassen werde.» —
Am 25. September 1790 bezog nun Wilde diese Amtswohnung.

Infolge Hofdekret vom 4. Oktober 1790 durften den čffent-
lichen Lehrern gegen ausgestellte Empfangscheine die notigen
Bucher auf bestimmte Zeit zum Privatgebrauch ilberlassen
werden. Im Geiste des § 31 des allgemeinen Studienplanes
solle ferner jeder Lehrer befahigt sein, liber das ihm zugehorige
Biicherfach Einsicht zu nehmen; die Lehrerversammlungen
sollen sich auch die Kataloge der bereits vorhandenen Bucher
vorlegen lassen und sehen, was eigentlich zu ihrem Bedarfe
da sei oder noch mangle und sodann die neu anzuschaffenden
Bucher ihres Faches in Vorschlag bringen, wie auch liber
die Einrichtung und Beschaffenheit der Bibliothek die etwa
notigen Vorstellungen zu machen berechtigt sein. Die Sache des
Bibliothekars werde es sein, einverstandlich mit dem Studien-
konseG, fiir die Anschaffung selbst, flir gute Preise und Auf-
lagen zu sorgen. Laut St. H. C. D. vom 15. Janner 1791, Z. 136,
hat endlich Seine Majestat gnadigst entschlossen, daB beim
Lyzeum in Laibach eine offentliche Bibliothek, wozu das Ge-
baude und ein ansehnlicher zvveckmafiiger Biichervorrat bereits
vorhanden ist, errichtet, ihr das zweite Stockwerk des Schul-
gebaudes eingeraumt, die Aufsicht daruber dem dortigen Pro¬
fessor der Philosophie Franz Wilde nebst seinem Lehramt
anvertraut, demselben dafur eine Zulage von 200 fl. zu seinem
Gehalte bestimmt und vom 1. Mai 1789 an, um den Fleifi,
womit sich derselbe seit dieser Zeit auf die muhsame Revision
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des oben envahnten Biichervorrates verwendet hat, zu belohnen,
aus dem Studienfonds angewiesen werde.

Mit hoher Hofkanzleiverordnung vom 31. Dezember 1791
(Verordnung der Landesstelle vom 18. Janner 1792) wurde
ferner in Ansehung eines Fonds zur fortwahrenden Erhaltung
und Vermebrung der Lyzealbibliothek der zur Vermehrung der
Gymnasialbibliothek bestimmt gewesene und bei seiner Be-
stimmung zu erhaltende Betrag von jahrlichen 300 fl. als
Bibliotheksdotation fiir 1792 aus dem krainischen Studien¬
fonds fliissig gemacht mit dem Anhange, dafi bei der An-
schaffung der Biicher und anderer Bibliothekserfordernisse die
Wahl dem Bibliothekar ilberlassen werde, indem dariiber be-
stimmte, sowohl allgemeine als besondere Vorschriften, die ihn
sicher und hinlanglich leiten, vorhanden sind; derselbe hat
jedoch der Landeshauptmannschaft von Halbjahr zu Halbjahr
anzuzeigen, ob und was fiir Biicher er angeschafft und wie
viel er von den dazu gewidmeten 300 fl. verwendet hat.

Zur leichteren Anschaffung der Biicher wurden auch die
unter dem Namen des «ersparten Bibliotheksfonds* vorhan-
denen 2100 fl. bewilligt, jedoch nur nach und nach.

Die Bibliothek unter Wilde, wahrend der
franzosischen Okkupation und unter Kallister.

1791 bis 1828.

Im August 1791 begannWilde die Oberfiihrung desBiicher-
vorrats und der wenigen zur Aufnahme aller Biicher bei weitem
nicht hinreichenden Biicherkasten aus dem Biichersaal bei
St. Jakob ins neue Lyzealgebaude. In diesem befanden sich da-
mals das Gymnasium, Lyzeum, die Lyzealbibliothek, Normal-
schule und Hauptwache, das Monturdepot und die Backofen
der Laibacher Garnison, das Berggerichts-Substitutionsamt und
das Miinzamt. Nachdem diese mannigfaltigen Anstalten im
Laufe der Jahre anderweitig untergebracht worden und zuletzt,
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im Herbst 1899, auch das Gymnasium in einen Neubau iiber-
siedelt war, blieb die Lyzealbibliothek allein darin, bis auch
sie im September 1901 eine provisorische Unterkunft beziehen
mufite, da das Lyzealgebaude infolge der durch das Erdbeben
imjahre 1895 erlitt.enen Beschadigungendemoliert werden solite.

Wilde setzte nun aus allen vorhandenen Buchersammlungen
eine allgemeine zusammen,sonderte die Duplikate undunbrauch-
baren Werke von den beizubehaltenden ab, reihte sowohl die
ersteren zum kunftigen Vorbehalt als auch die letzteren zur
vorschriftsmalSigen Hintangebungin eine alphabetische Ordnung
mitHinsicht auf Format und Rubrik. Es gluckte seiner Tatigkeit,
dieses Geschaft bis 15. November 1791 zustande zu bringen.

Die beiden Lesezimmer waren zwar noch nicht gentigend
eingerichtet und deshalb auch noch nicht allgemein zuganglich,
konnten aber von den Lehrern Sonntags, Dienstags und
Donnerstags beniitzt werden, wobei die Leser vom Bibliotheks-
schreiber bedient wurden.

Fiir die Beheizung der Lesezimmer wurden je 25 fl. be-
willigt.

Am 2. Janner 1792 macht sicli Wilde auf Grund seiner
Pflicht, als Bibliothekar auf die Sicherheit des Biichersaales
und des Gebaudes alle Bedachtsamkeit zu nehmen, und iiber-
zeugt, daO durch die Fahrlassigkeit der Rauchfangkehrer-
gesellen und -buben oft gefahrvolle Ausbriiche des Feuers
veranlafit werden, zum Vergniigen, der hohen Landesstelle
bereitwillig anzubieten, auch auf diesen Zweig hauslicher Wach-
samkeit die notwendige Rucksicht zu nehmen, besonders da
das Gebaude aus Mangel eines mit Ziegeln gepflasterten Bodens
noch nicht feuersicher sei. — Zur Sicherung der Bibliothek
gegen die verzehrende Gewalt des Feuers empfiehlt er daher
der Landesstelle wiederholt, zuletzt am 16. Juni 1803 anlafSlich
eines im benachbarten Kanonikathause Nr. 7 ausgebrochenen
Feuers und unter Berufung auf die bestehenden Normalien,
die Pflasterung des Bodens, den BUchersaal mit eisernen
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Fensterbalken zu versehen und die Eingangstiiren mit Eisen-
platten zu bekleiden. Auch bedauert er, daG die Rauchfange
der Gymnasialzimmer an der Riickseite der Biicherkasten hin-
aufsteigen.

Diese anempfohlenen VorsichtsmaGregeln wurden zwar als
zweckmaGig bezeichnet, es wurde aber von denselben «der-
malen* Abstand genommen. Der FuGboden in den Gangen
des zweiten Stockwerkes blieb ungepflastert und der groGte
Buchersaal entbehrte wahrend des ganzen Bestandes des Ge-
baudes sogar der (auGeren) Winterfenster, so daG der Aufenthalt
in den ohnehin niclit heizbaren Bibliotheksraumen vvahrend
der kalten Monate infolgedessen nicht angenehm sein konnte.

Durch das Erdbeben imJalire 1895 wurde ein Rauchfang des
Lyzealgebaudes so beschadigt, daG sich beim Heizen der unter
den Biicherzimmern befindlichen Schulzimmer im Herbste 1895
zwei Bibliothekssale mit Rauch ftillten. Eine vom k. k. Bauamte
sofort eingeleitete Untersuchung und angeordnete Reparatur
verhiitete eine weitere Gefabr fur die Bibliothek.

Im Jahre 1801 war im Lyzealgebaude Militar einquartiert.
Als der StudienkonseG am 17. September 1801 Vorstellungen
dagegen erhob, wurde ihm zur Beruhigung versichert, daG
man mit Zuversicht hoffe, daG das Lyzealgebaude mit Eintritt
des nachsten Schuljahres von dem darin bequartierten Militar
ganz geraumt werde, nachdem zur Beziehung der St. Peters-
kaserne bereits das Gehorige eingeleitet worden sei.

Als sich wahrend des dritten Koalitionskrieges das Militar-
oberkommando darum bewarb, daG das Lyzealgebaude dem
Militar eingeraumt werde, bat Wilde die Landesregierung, die-
selbe moge sich ins Mittel legen, daG solches nicht geschehe.
Das half aber nichts; es kam anfanglich osterreichisches und
wahrend derzweiten Invasion derFranzosen, 28.November 1805
bis 25. Februar 1806, franzosisches Militar hinein.

Da 1809 im Lyzealgebaude wieder Militar einquartiert
wurde, bat Wilde nochmals am 6. August 1809, das Lyzeal-
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gebaude von allen kunftigen Einquartierungen nach dem Sinne
aller Verordnungen zu befreien. Man versprach auch, einen
diesbeztiglichen Auftrag an die Bequartierungskommission
ergehen zu lassen. — Diese Militareinquartierungen horten
indes erst auf, als das Gebaude im Jahre 1901 vom Erdboden
verschwand. Wahrend der Einquartierungen reichten die Stroh-
lager auf den Gangen bis unmittelbar an den Bibliotheks-
eingang, und das Rauchen auf diesen Strohmassen schien,
wenn nicht erlaubt, so doch geduldet zu sein.

Mit nicht geringer Sorgfalt hat sich Wilde bemiiht, die
innere Einrichtung der zu eroffnenden Lesezimmer und des
Biichersaales, des friiheren Refektoriums der Franziskaner, zu
besorgen. Er bittet dringend, den Biichersaal mit den notigen
Kasten zu versehen, damit er imstande sei, dem Bilchervorrate
die notige Ordnung zu geben. Infolge Hochster Entschliefiung
vom 17. November 1792 wurden zur inneren Verkleidung des
Biichersaales 1438 fl.bewilligt; dieselbe wurde am 9. Janner 1794
beendet. Nach der Demolierung des Gebaudes im Jahre 1901
diente sie als Heizmaterial.

Als nachste Folge seines Geschaftskreises bezeichnete
Wilde die Verzeichnung der in alphabetische Ordnung ge-
stellten Duplikate. Fiir diese Arbeit, sowie in Riicksicht der
Zukunft, wenn die wirkliche Eroffnung der Bibliothek statt-
finden werde, erbat er sich fiir die mechanischen Arbeiten
einen von ihm gewahlten Wochenschreiber, um mehr Zeit zu
gewinnen, dem Geiste des Geschaftes vorzustehen. Der-
selbe wurde ihm auch mit Landesstellenverordnung vom
7. Janner 1792, Z. 57, gegen den gewohnlichen Taglohn von
30 kr. bewilligt, und zwar also zunachst zur Verfassung des
Duplikatenkatalogs. — Der Wochenschreiber, Josef Anton-
tschitsch, ein Študent, der sich schon durch 20 Monate,
vom l.Juni 1790 bis 31. Janner 1792, in der Bibliothek un-
entgeltlich und immer unverdrossen als ein Gehilfe hatte ge-
brauchen lassen, trat seinen Dienst am 1. Februar 1792 an.
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Als infolge Hofkanzleiverordnung vom 28. April 1792 der
StudienkonseG errichtet wurde, dem der Bibliothekar als
Referent in Bibliothekssachen beizuziehen war, damit der
StudienkonseG vom Zustande der Bibliothek unterrichtet
werde, wurde Wilde zum Beisitzer ernannt.

Im Jahre 1792 schenkte der Gymnasialprafekt Baron
von Taufferer der Lyzealbibliothek 43 Werke in 85 Banden
und der Lehrer der Poetik Jakob von Knauer 50 Werke in
57 Banden.

In Erledigung der Bibliotheksrechnung fiir 1792 tadelt
die Landesstelle unter dem 9. Marž 1793 einerseits die An-
schaffung von politischen Zeitungen, darunter der «Wiener
Zeitung*, die kiinftig zu unterbleiben habe, anderseits anlaG-
lich des Gelegenheitskaufes der Bibliothek nach dem landes-
hauptmannschaftlichen Rat Kajetan von Pet tenek den An-
kauf von alten Bibliotheken ohne Wahl und ohne auf das
eigentliche Bediirfnis des Lehrstandes zu sehen. Die Folge
davon sei, daG unter wenigen Klassikern viele unbrauchbare
Schriften um Preise, die in dieser Rucksicht immer teuer
genug sind, bezahlt werden miissen, und daG die Bibliothek
mit Duplikaten, Triplikaten und schlechten Auflagen vermehrt
wird. Endlich werden die Ausgaben fiir verschiedene oster-
reichische Gesetzsammlungen gertigt, da am Lyzeum kein
Lehrstuhl liber vaterlandische Geschichte besteht, wahrend
andere notwendige Biicher hatten gekauft werden konnen.

Den Ankauf der «Wiener Zeitung* erklarte Wilde damit,
daG sie nicht als Zeitung fiir Lehrer gehalten wird, sondern
allein in Beziehung auf die reichhaltigen literarischen Nach-
trage, vvodurch der Lehrstand und der Bibliothekar in den
Stand gesetzt vverden, die Auflagen und Bucherpreise zu
kollationieren und den Ankauf nach geordneten Regeln der
Okonomie zu besorgen.

Auch den zweiten Vorwurf lieG Wilde nicht umvider-
sprochen. Er sagt: «Die Beschuldigung, die man ihm macht,
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ist ganz gegen die Literatur und Bibliographie. Wenn er das
bekannte Werk ,Ossian‘ in duplo aus Unvvissenheit anerkauft
hatte, so verriete er strafliche Unkunde seines Amtes; da er
aber in dem von Pettenekischen Biicherverlafi die ,Gedichte
Ossians aus dem Englischen und zum Teil der keltischen
Ursprache*, von Freiherrn von Harold in Prosa iibersetzt,
Diisseldorf 1775, erkaufte und laut jungst gelegter Rechnung
,Ossians und Sineds Lieder von Denis, neu bearbeitet von
Alberti, Wien 1791/21 , prachtig aufgelegt, erhandelte, so er-
sucht er, den inneren Wert dieser beiden Auflagen zusammen-
zuhalten, die Literatur dabei um Rat zu fragen, ob diese
beiden Produkte als Duplikate angesehen werden konnen.
Es falle ihm nicht bei, das erstere dieser Werke bei der
kiinftigen Versteigerung der Duplikate unter die Zalil der zu
veraufiernden zu stellen.*

Dieses Werk erscheint spater wirklich nicht in dem
Duplikatenverzeichnis vom Jahre 1794 unter den mit Titeln
angefiihrten, es ist aber auch nicht in Wildes «Catalogus>
vom Jahre 1803 noch in einem spateren Kataloge der Biblio-
thek verzeichnet.

Als am 9. Marž 1793 die Landesbehorde vom Studien-
konseB eine Aufterung liber die Mdglichkeit verlangte, den
Dienst eines Pedells, des Bibliotheks- und Lyzealschreibers
aus Ersparungsrucksichten einer einzigen Person zu tiber-
geben, wendet sich Wilde am 30. Marž 1793 entschieden da-
gegen und sagt: «Amter bei offentlichen Bibliotheken er-
heischen Beamte, die sich ausgebreitete Biicherkunde in der
Lange von Jahren eigen gemacht haben; diese Art von
Kenntnissen setzt Muhe, anhaltenden Fleifi und Lieblings-
neigung fiir die Literatur voraus; bei wenigen erwacht sie, bei
mehreren erstickt Mannigfaltigkeit der Geschafte die erwachte
und bei den wenigsten kommt sie zur gedeihlichen Reife.>

Da aber nach Ansicht der Landesbehorde diese drei
Amter nur einen gemeinen, des Lesens und Schreibens kun-
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digen Kanzleimann erfordern, mufite der Bibliotheksschreiber
auch die Kanzleigeschafte des Studienkonsesses und die
Pedellatsgeschafte besorgen, wodurch der Amtsgang der
eigentlichen Bibliotheksgeschafte nicht unwesentlich gehemmt
wurde.

Als nun mittelst Verordnung vom 17. Juni 1793 vom
Studienkonsefi ein Ausweis liber die Dienstleistung des
Bibliotheksschreibers abverlangt wurde, da von ihm der
Duplikatenkatalog noch immer nicht beendet wurde, be-
richtete Wilde unter dem 27. Juli 1793, dafi er den Biblio¬
theksschreiber verhielt:

1.) zur Kopierung eines bibliographischen Verzeichnisses
beizubehaltender literarischer Werke;

2.) zur Aufnahme eines Katalogs erlaubter, tolerierter
und verbotener Biicher;

3.) zur Verfertigung des Katalogs der zu veraufiernden
Duplikate nach vorgelegtem Muster, indem ihm Wilde in
dieser Geschaftsklasse vorarbeitete und die historischen Data
der Bucherkunde uberhaupt und insbesondere genau sammeln
liefi;

4.) zur Fiihrung des Rezepissen-Protokolls;
5.) zur Einzeichnung brauchbarer, neu herauskommender

Biicher;
6.) zur Bedienung der Biicherfreunde und Leser im Lese-

zimmer an den ordentlichen Tagen, Sonntags, Dienstags und
Donnerstags nachmittag, mit beliebigen Lektiiregegenstanden.

Trotz der hemmenden Nebenbeschaftigungen des Biblio¬
theksschreibers sei jedoch der Katalog iiber die zu veraufiern-
den Duplikate vollendet und werde nach berichtigter Revision
bald vorgelegt werden.

In Erwiderung auf diesen Bericht aufiert sich die Landes-
stelle unter dem 10. August 1793 folgendermafien: «Sie er-
sehe aus dem vorgelegten Ausweise nicht ohne Mifivergnugen,
dafi der Bibliothekar diesen ohnehin ganz zweckwidrig aus
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der Klasse der Studenten gewahlten Wochenschreiber bereits
durch 18 Monate zu ganz anderen Geschaften als zum Katalog-
schreiben, was der Bewilligung der Landesstelle vom 7. Janner
1792 zugrunde lag, verwendet hat. Dafi Antontschitsch zur
Erlernung bibliographischer Kenntnisse, wofiir ihn doch der
Studienfonds nicht bezahlen kann, zurVerfassung des Katalogs
ilber erlaubte usw. Biicher, wovon der Nutzen nicht abzu-
sehen ist und, solange ein ordentlicher Skriptor nicht an-
gestellt wird, zu mehreren, nur dem mit ein er Zulage ver-
sehenen Bibliothekar obliegenden Geschaften gebraucht worden
ist, war ganz wider die Absicht der Landesstelle. Die letztere
versehe sich nun, der Bibliothekar werde den Duplikaten-
katalog mit Ende des laufenden Militarjahres liefern, ohne
deswegen vom August an etwas fiir den Wochenschreiber
melir aufzurechnen, da dieser die befragte Arbeit in der ab-
gewichenen Zeit von 18 Monaten (vom 1. Februar 1792 bis
31. Juli 1793), durch die er den Gehalt genoB und die er
doch grofitenteils zu seinem eigenen Vorteil verwendete, ganz
leicht hatte zustande bringen konnen, mithin nun wohl ver-
bunden werden kann, sich zur Vollendung der rtickstandig
gelassenen Arbeit unentgeltlich gebrauchen zu lassen.*

Da Wilde im Jahre 1793 Lyzealrektor war und die Biblio-
theksarbeiten nicht hintansetzen wollte, sah er sich bemiifiigt,
den Bibliotheksschreiber vom 1. August 1793 bis 1. Sep¬
tember 1794 auf eigene Kosten zu erhalten.

Am 11. November 1793 legte endlich Wilde das nume-
rierte Duplikatenverzeichnis mit den bei jedem Werke ver-
merkten, von den Buchhandlern Korn und Licht bestimmten
Schatzungspreisen vor. Dieses Verzeichnis enthalt 632 Dupli¬
kate in 967 Banden im Schatzungswerte von 299 fl. 56 kr.,
nach dem Format und in diesem nach dem Alphabet ge-
ordnet, und ferner einen Nachtrag von 5050 Banden, ent-
haltend solche Bucher, die dem Ermessen nach mit Riicksicht
auf bestehende Verordnungen zentnerweise hintanzulassen
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waren. Was unter diesen enthalten war, laGt sich nicht ein-
mal vermuten, indem man diese Bande zu spezifizieren unter-
lieB. Es liegt aber wohl nahe, die Vermutung auszusprechen,
daB mit diesemWuste auch manches wertvolle oder wenigstens
brauchbare Buch verschleudert vvurde. Dieser Nachtrag ent-
hielt in Folio 181 Bande auf Druck-, Schreib-, auch Median-
und Regalpapier, den Zent a 30 kr., und 12 Bande auf Perga¬
ment, den Zent a 1 fl.; in Quart 1060 Bande auf Druckpapier,
den Zent a 30 kr., und 3 Bande auf Pergament, den Zent
a 1 fl.; in Oktav 3794 Bande auf Druckpapier, den Zent
a 30 kr. — Die Anzahl der Zentner ist nicht angegeben.

Durch Verordnung der Landesstelle vom 19. Februar 1794
wird die offentliche Versteigerung dieser sogenannten »Dupli¬
kate* auf Grund des in 300 Exemplaren gedruckten «Ver-
zeichnisses* 1, ferner die Lizitation von 1483 Banden unbrauch-
barer Werke, also zusammen von 7500 Banden auf den
1. Mai 1794 angesetzt. Diese Lizitation fand durch 12 Tage
statt. Aus der Masse der zu versteigernden Biicher wurde
infolge h. Verordnung eine Partie Biicher mit einer Aufgabe
von 30 °/0 ilber den Schatzungswert an Anton Linhart um
23 fl. 20 kr. verkauft, fiir partienweise abgegebene Werke wurden
208 fl. 1P/S kr., fur 34 Zentner nach Gewicht verkaufter Werke
wurden 46 fl. 25 kr., bei der Lizitation selbst aber 584 fl. 58 kr.,
also zusammen 862 fl. 14^ kr. gelost. Ein Teil blieb unver-
kauft, und zwar 69 Nummern, deren Verzeichnis vorhanden
ist. Die Schatzmeister und der Ausrufer erhielten aus der
Studienfondskassa 24 fl. Von den 632 Nummern dieser so¬
genannten «Duplikate* finden sich in den Bibliothekskatalogen
und somit auch in der Bibliothek 405 durchaus nicht etwa
wertlose Werke teilweise gar nicht mehr, teihveise nur in

1 Verzeichnis der in der offentlichen Bibliothek des k. k. Lvzaums
zu Laibach vorhandenen Duplikate, welche durch offentliche Versteigerung,
die den (1.) Tag des Monats (Mai) 179(4) im Lyzaalgebaude den Anfang
nehmen etc. Gedruckt bei Ignaz Edi. v. Kleinmayr. 1794.

3
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anderen Auflagen oder Ausgaben. Insbesondere fehlen uns
von den damals verkauften Laibacher Drucken 4 und auGer-
dem andere Carniolica. — Der Erlos mufite an den Studien-
fonds abgeliefert werden, durfte aber unter Berufung auf das
Hofdekret vom 23. September 1782 spater zur Vermehrung
der Dotation verwendet werden.

Mit Recht wurde diese Lizitation eine «Biicherverschleu-
derung* ] genannt, da seltene Carniolica in dem Verzeichnisse
zu einem Spottpreis angesetzt sind. So wurde Dalmatins
»Biblia* (v’Wittenbergi 1584) mit 9 fl. im Preise angesetzt,
wird aber lieute auf 50 fl. bevvertet;1 2 Peritzhoffens *Erb-
huldigungsactus Karl VI.», Laibach 1739, wurde geschatzt auf
7 kr.; »Landshandvest* des Herzogthums Krain, Laibach
1707, 3 auf 17 kr.; Luthers »Hishna Postilla», ins Slovenische
von Primus Truber ubertragen, v’Tibingi 1595, auf 3 fl.;
Pelzhoffers »Neuentdeckte Staatsklugheit*, Frankfurt 1710,
auf 7 kr.; Schonlebens »Dissertatio polemica de origine
Domus Habsburgo-Austriacae •, Labaci 1680, auf 10 kr., und
desselben »Carniolia antiqua et nova*, Labaci 1681, auf 17 kr.;
Valvasors «Ehre des Herzogthums Krain*, Laibach 1689,
wurde auf 3 fl. geschatzt, ist aber im Antiquariatshandel eine
Seltenheit, sogar der Neudruck aus den Jahren 1877/9 hat
den Antiquariatspreis von 45 K; Gerbezii »Chronologiae
medicae*, Labaci 1699, waren um 2 kr. zu haben; Pelz¬
hoffers »Arcanorum status*, Labaci 1709, durch kaiserliches
Patent vom Jahre 1711 eingezogen, also selten, und Schon¬
lebens «Aemona vindicata*, Salisb. 1674, sind je auf 3 kr.
geschatzt; Ambschell Ant., «Assertationes ex universa
philosophia* nebst Joh. v. Herberts »Abhandlung von der

1 P. v. Radics in einem Feuilleton der »Laibacher Zeitung*.
2 Im Jahre 1865 wurde der Verkauf von 2 Exemplaren dieser Bibel

an Theodor Elze um 27 fl. genehmigt.
! Die Bibliothek besitzt nunmehr kein Exemplar.
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Federkraft des Wassers», Laibach 1778, 1 ist mit 1 kr. an-
gesetzt; Apfalterer, »Scriptoris universitatis Viennensis*,
Viennae 1740, mit 2 kr.; Floriantschitsch Joan., «de pe-
cuniis veteronovis*, Labaci 1695, mit 1 kr.; Gerbezii Marc.
«chronologia medica, ann. I., II. et III.mit 2 kr.; desselben
»intricatum extricatum med.»,Labaci 1692, und «Vertheidigung
der Laibacher Luft», Laybach 1710, mit je 1 kr.; Sinzen-
heim Ad., >Zuchtspiegel der adelichen Jugend», Miinchen 1659,
mit 1 kr.; Linharts «Versuch einer Geschichte von Krain»,
Laibach 1788, mit Karten, mit 20 kr., und die so vieles und
so wertvolles Materiale enthaltenden •Sammlungen niitz-
licher Unterrichte der k. k. Gesellschaft des Ackerbaues in
Krain», mit Kupfern, Laibach 1771—1778, wurden ohne
Bewertung angefuhrt.

Auch anlafiiich der Erledigung von Wildes Bibliotheks-
rechnung liber 1793 werden von der krainischen Pro.vinzial-
Staatsbuchhaltung in ihrem Gutachten Ausstellungen gem.acht,
wie: es sei der einzelne Lehrer ebensowenig wie jeder andere
Private berechtigt, auf Rechnung des Bibliotheksfonds Bticher
zu verschreiben, und dieser Fonds auch gar nicht dazu geeignet,
irgend einem, auch offentlichen Lehrer Bticher abzulosen,
welche sich dieser oder jener zutn eigenen Gebrauche ver-
schrieben haben mag und dieselben nachher aus was immer
fiir einem Grunde wieder an den Mann zu bringen vninscht.

Am 21. Janner 1794 berichtet Wilde, daG die Verkleidung
des Biichersaales am 9. Janner d. J. beendet wurde, und daft
der Biichervorrat in jene Ordnung gebracht worden, welche
der Absicht und dem Zvvecke einer offentlichen Bibliothek
fiir entsprechend von den bertihmtesten Bibliographen an-
empfohlen wird; er wiinscht, die Behorde moge die Bibliothek
in Augenschein nehmen, die Arbeiten des Bibliothekars be-
urteilen und die MaGregeln fassen, nach denen das Notige zu

’ Ist jetzt in der Bibliothek nicht vorhanden.
3 *



36 —

bestimmen kommt, was die Absicht dieses ansehnlichen Biicher-
vorrates erheischt.

Eine Verordnung der Landesstelle vom 1. Februar 1794
setzt die Eroffnung der Lyzealbibliothek auf den 15. Febr. 1794
fest und genehmigt den Vorschlag des Studienkonsesses in
betreff der Lesestunden, namlich:

«In Envagung, daU Bedacht genommen werden mufi, den
freien Zutritt ins Lesekabinett jeder Klasse von Leseliebhabern
zu eroffnen, halt der Konsefi den Gedanken fiir den an-
gemessensten, daG das Lesekabinett wahrend der 10 Monate
des Schuljahres von 10 bis 12 Uhr, also wochentlich durch
14 Stunden, zum offentlichen Gebrauch offen stehe.» Ferner
wird darin mitgeteilt, dafi unter einem das Laibacher Publikum
von der Eroffnung der Bibliothek durch eine gedruckte Nach-
richt und mittelst der Zeitungen benachrichtigt wird. —- Diese
Nachricht spricht das Prinzip der Offentlichkeit ausdrticklich
aus und lautet:

Fiir das lesende Publikum!
Nachdem die hiesige, mit einem ansehnlichen Biicher-

vorrate aus allen Fachern versehene k. k. Lyzealbibliothek
ihrer aufieren und inneren Einrichtung nach auf Kosten des
hochsten Arariums vollkommen zustande gebracht worden ist,
so wird hiemit nicht nur allein dem Lehrstande und der
studierenden Jugend, sondern auch dem gesamten leseliebenden
Publikum bekannt gemacht, dafi vom 15. dieses laufenden
Monates angefangen die Bibliothek zum offentlichen Gebrauch
unter der Aufsicht des Studienkonsesses eroffnet wird und
wahrend der zehen Monaten des Schuljahres taglich von
10 bis 12 Uhr vormittags, wochentlich also durch 14 Stunden,
jeder Klasse von Leseliebhabern offen stehen wird. Solite in
der Folge zum Vorteile der Leser die Jahreszeit oder eine
andere Rucksicht eine Abanderung der Lesestunden erheischen,
so wird solches jedesmal von seiten des Studienkonsesses vor-
laufig bekannt gemacht werden. Laibach, den l.Hornung 1794.
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Die Laibacher Lyzealbibliothek ist also nicht nur fiir
Studienzwecke der Laibacher Schulen, sondern als eine «5ffent-
liche Bibliothek« fiir alle Gebildeten iiberhaupt bestimmt und
wurde in diesem Sinne am 15. Februar 1794 der offentlichen
Beniitzung ubergeben. Eine besondere Eroffnungsfeier ist nicht
abgehalten worden. Wahrend des Bestandes des Lyzealgebaudes
war an diesem auch keine Inschrifttafel angebracht, aus der
man hatte erfahren konnen, daB sich in dem Gebaude auch
die Lyzealbibliothek befindet.

Am 3. Februar 1794schenkte der Med. Dr. Jakob Pfandel
der Bibliothek 20 Werke in 19 Banden.

Am 14. April 1794 legt Wilde der Landeshauptmannschaft
den laut hoher Verordnung vom 9. April 1794 vom KonseB
abverlangten Plan vor, wie fiir die Zukunft die Bucher fur
die Lyzealbibliothek beizuschaffen vvaren. Wie schon erwahnt,
war die Anschaffung der Bucher bisher zufolge des allgemeinen
Studienplanes, § 31, von seiten des Lehrstandes und kraft hoher
Hofkanzleiverordnung vom 31. Dezember 1791 einverstandlich
mit dem Bibliothekar zu besorgen.

Wildes Anschaffungsplan lautet nun: Jedem Lehrer steht es
frei, die Buchervorrate in Augenschein zu nehmen und die Kata¬
loge einzusehen; der KonseB wird die Lehrerversammlungen
zweimal des Jahres auffordern, sich gemeinschaftlich zu berat-
schlagen, welche Bucher von ihrem Fache im Laufe des Jahres
anzuschaffen seien; jeder Lehrkorper wird also ein Verzeichnis
der anzuschaffenden Bucher aufnehmen. Diese Verzeichnisse
werden durch die Reprasentanten dem KonseB vorgelegt und
dartlber referiert der Bibliothekar als Beisitzer. Ein Konklusum
wird dann in pleno gefaBt und das Verzeichnis beizuschaffender
Bucher vollstandig geordnet. Bei Legung der jahrlichen Biblio-
theksrechnung kontrollieren die betreffenden Reprasentanten
die beigeschafften mit den vom Konsesse ausgewahltenBuchern.

Diese Vorschrift wurde am 14. Mai 1794 von der Landes-
stelle genehmigt.
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Schon zwei Monate nach Eroffnung des Lesezimmers, am
16. April 1794, fragt die Landesstelle beim KonseG an, ob
die bisher w6chentlich festgesetzten 14 Stunden nicht ein
zu geprefiter Zeitraum seien und ob es nicht tunlich ware,
auch in Laibach zum Nutzen der studierenden Jugend die
Lyzealbibliothek nachmittags offen zu halten.

In seinem diesbeziiglichen Berichte vom 28. April 1794
sagt Wilde, dafi seit dem 15. Februar bis 27. April 1794 die
tagliche Durchschnittszahl der Leser nach Ausweis des Lese-
journals 14 war und dafl die Verlangerung der Lesestunden
auch hier empfehlenswert ware, aber zuvor mufite ein quali-
fizierter besoldeter «Scriptor bibliothecae» bewilligt werden.
Wahrend an Provinzbibliotheken 1 Bibliothekar, wenigstens
1 Skriptor und 1 Bibliotheksdiener angestellt sind, deren
systemisierter Gehalt, wenn das Personal keine andenveitigen
Amtsgešchafte zu besorgen hat, eine jahrliche Summe von
1200 bis 1300 fl. ausweist, so ist in Laibach die Bibliothekar-
stelle an den Lehrer der Philosophie mit einer Gehaltszulage
von jahrlich 200 fl. nebst freiem Quartier tibertragen, dem
aber bisher weder ein Skriptor noch ein Bibliotheksdiener
passiert wird; ja seit dem August 1793 bewilligt man ihm
nicht einmal einen Wochenschreiber. Wildes Verlangen blieb
nicht ganz erfolglos.

Denn mit hochster Direktorialverordnung vom 15. Juli 1794
wurde bewilligt, dafl dem Lyzealbibliothekar in Laibach ein
Bibliotheksschreiber mit einer Besoldung von jahrlichen 150 fl.
(das ist der halbe systemisierte Gehalt eines Skriptors) aus
dem Studienfonds beigegeben und die Bibliothek mit Anfang
des kommenden Schuljahres auch an den Nachmittagen von
4 bis 6 Uhr geoffnet werde.

Da der von Wilde zum Bibliotheksschreiber vorgeschlagene
Josef Antontschitsch, der seine Studien fortsetzen mbchte, vom
Konsefi und der Landeshauptmannschaft abgelehnt wurde,
schlug Wilde am 3. September 1794 den Matthias Schink
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gewesenen Hčrer der Philosophie und Elementarmathematik,
vor, der aber auch seine Studien fortsetzen wollte.

Obwohl die Landesstelle in der hohen Verordnung vom
11. September 1794 erklarte, daG allein vom Bibliothekar, dem
die Verantwortung far alle dahin einschlagigen Geschafte
vorzuglich obliegt und der sich allein zu auGern hat, ob er
den Schreiber in den Schulstunden entbehren konne und
wolle, die Entscheidung der Frage abhangt, ob der vor-
geschlagene Schiller ohne Nachteil des Bibliotheksdienstes
sich auch zugleich den Studien widmen konne, sprach sich
der KonseG gegen den Schink aus und empfahl den Normal-
schuldiener Friedrich Strohmayer hauptsachlich aus dem
Grunde, weil er demselben darin eine dauernde Versorgung
verschaffen wollte, nachdem sich Strohmayer vom KonseG
schon durch ein ganzes Jahr unentgeltlich zum Schreiber
brauchen lieG. Der Landesstelle schien dieser Antrag an-
nehmbar zu sein, zumal es der Ordnung gemaG sei, daG nach
dem Beispiel des Grazer Lyzeums, wo der Skriptor bei der
Bibliothek zur Expedition der Studienkanzleigeschafte sich
gebrauchen lasse, der bei der Laibacher Bibliothek anzu-
stellende Schreiber, da er einstweilen dem Skriptor gleich-
komme, auch gleichermaGen vom KonseG in notwendigen
Kanzleigeschaften sich gebrauchen lasse.

Am 15. Oktober 1794 spricht sich Wilde gegen Stroh-
mayer aus, dem jede Eignung fur das Amt abgehe, und unter
Berufung auf die hohe Direktorialverordnung vom 15. Juli 1794»
wonach der Laibacher Lyzealbibliothek nur fur Bibliotheks-
geschafte ein Schreiber bewilligt wurde, und mit Bezug auf die
hohe Verordnung vom 11. September 1794, vronach die An-
stellung des Bibliotheksschreibers nur von der AuGerung des
Bibliothekars abhange, sowie unter Versicherung, daG der an-
zustellende Bibliothekssclireiber mit Bibliotheksgeschaften sich
allein genug zu bekummern habe und ihm ohne Nachteil des
Dienstes andere Bemuhungen nicht zugeteilt werden konnen.
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Durch die landeshauptmannschaftliche Verordnung vom
22. Oktober 1794 wird dennoch Strohmayer provisorisch auf
vier Jahre zum Bibliotheks- und Konsefischreiber ernannt,
nachdem es nicht eigentlicli um einen ordentlichen «Scriptor
bibliothecae», fur welchen der bewilligte Gehalt von 150 fl.
ohnehin nicht angemessen ware, sondern nur um einen
materiellen Schreibgehilfen zu tun sei, welcher sich zugleich
zur Expedition der Studienkonsefigeschafte gebrauchen lassen
miisse. Uber seine Geschicklichkeit habe der Bibliothekar
nach Ablauf eines halben Jahres Bericht zu erstatten.

Am 6. November 1794 reicht Wilde beim StudienkonseG
gegen diese Entscheidung den Rekurs an den Kaiser ein,
worin er bittet, der Kaiser moge diese Entscheidung rtick-
gangig machen und den Schink anstellen, der sich seit dem
12. Oktober 1794 mit gutem Erfolge bei der Bibliothek
brauchen lasse.

Da aber mittlerweile vom hochsten Direktorium unter
dem 29. Oktober 1794 die Entscheidung herabgelangt war,
dafi die Bibliotheksstelle in Laibach, wenn sie eine stabile,
mit einem ordentlichen Gehalte versehene Bedienstung ist,
einem Jungling, der an dem Lyzeutn seine Studien noch fort-
setzen will, nicht verliehen vvird, war der Konsefi nicht in
der Lage, den Rekurs vorzulegen.

MittelstProtokollserinnerung des hochsten Hofdirektoriums
vom 21. Dezember 1794 vvird ferner die Landeshauptmann-
schaft erinnert: «dafi durcli die Hochste Entschliefiung vom
15. Juli 1794 ausdriicklich die Anstellung eines Skriptors bei
der Laibacher Lyzealbibliothek, und zwar liauptsachlich in
der Absicht bewilligt vvurde, damit diese Bibliothek zum
Nutzen der studierenden Jugend auch nachmittags geoffnet
werden konne und dafi das fur diese Stelle zu wahlende
Individuum vvenigstens der lateinischen und deutschen Sprache
gut kundig und eine grofiere Fahigkeit, als fur einen Normal-
schuldiener oder fur einen blofien Schreiber erfordert vvird,
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besitzen mufi, sei auBer allem Zweifel, besonders da derselbe
in Abwesenheit des Bibliothekars seine Stelle zu vertreten hat».

Da sich nach Wildes Bericht vom 24. Juni 1795 Stroh-
mayer mangels bibliographischer Kenntnisse und der Kenntnis
der lateinischen Sprache fur einen Bibliotheksschreiber nicht
eignete, wurde derselbe am 31. August 1795 entlassen und
auf den Vorschlag Wildes der Priester Franz Hladnik 1 zum
Bibliotheksschreiber und zur Besorgung der Konsefigeschafte
mit Hofdekret vom 9. Dezember 1795 ernannt. Der Konsefi
hatte vergebens auf Erhohung seines Gehaltes bei gleich-
zeitiger Vervvendung des Skriptors als zeitweiligen Supplenten
in etwaigem Erkrankungsfalle eines Gymnasiallehrers an-
getragen. Die amtliche Beschaftigung des Skriptors ward
durch den Studienkonsefi so geregelt, daB er Montag, Mitt-
woch, Freitag und Samstag von 3 bis 4 Uhr, Dienstag und
Donnerstag von 9 bis 10 Uhr die vorkommenden Schreib-
geschafte des Konsesses, alle ubrigen Amtsstunden hingegen
in den Bibliotheksgeschaften zu verwenden hatte. Als Hladnik
am 28. Oktober 1796 zum Lehramt der vierten Normalklasse
berufen wurde, behielt er die Geschafte des Skriptors noch bis
10. Marž 1797 gegen eine Belohnung in der Hohe der Halfte
des Skriptorgehaltes, damit die Bibliothek auch nachmittags
offen bleiben konnte.

Von Hladnik erhielt die Bibliothek wiederholt Biicher-
geschenke, zuletzt im Jahre 1836, zusammen 109 Werke in
306 Banden und 339 Heften, und nach seinem Tode infolge
seiner Verfiigung vom 25. Februar 1841 noch 4 Werke in
8 Banden, wodurch besonders das naturwissenschaftliche Fach
bereichert wurde. Fiir seine nach und nach gemachten Spenden
wurde ihm in einem Dekrete vom 19. Dezember 1839 die
«dankbare Anerkennung* ausgedriickt.

1 Er war am 29. Marž 1773 in Idria geboren, erwarb sich spater
als Botaniker einen Namen und starb 1844.
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Mit Hofkanzleidekret vom 26. Oktober 1798 wurde die
erledigte Skriptorstelle mit dem Gehalte jahrlicher 150 fl. dem
theologischen Schiller Matthias Kallister 1 verliehen, der noch
zwei theologische Jahreskurse zuriickzulegen hatte, mit der
Absicht, einst ein Lehramt zu bekommen, gegen dem, daG
er auch die Geschafte des KonseGschreibers zu ilbernehmen
habe. Da aber Kallister die Skriptorstelle nur dann anzu-
nehmen erklarte, wenn sie mit keinem Nebengeschafte ver-
quickt wird, so wird ihm bei gleichzeitiger Abnahme der
KonseGgeschafte ein Gehalt von monatlichen 10 fl. angewiesen,
und zwar vom 7. Janner 1799, wo er die Skriptorstelle wirk-
lich angetreten hat.

Zufolge einer landeshauptmannschaftlichen Verordnung
vom 6. Juni 1795 wurde in Wien die Anzeige von dem fleiGigen
Besuche der Laibacher Lyzealbibliothek mit Vergniigen zur
Kenntnis genommen, in der Hoffnung, daG die Lehrer die
Jugend in der Wahl der Biicher mit Klugheit und Vorsicht
leiten und auf die Entfernung aller Gelegenheit zur Lesung
solcher Biicher, die ihrer Geistes- und Herzensbildung auf
die eine oder andere Art Schaden bringen konnten, besorgt
sein werden.

Wilde versichert darauf, er seinerseits lasse es nicht er-
mangeln, Anfangern in der Lekture die bewahrtesten Be-
lehrungen ilber die fruchtlichste Leseart zu erteilen.

Am 3. Februar 1796 fordert die Verordnetenstelle den
Wilde auf, sich zu auGern iiber die von derselben angetragene
Vereinigung der * Alumnatsbibliothek*, welche wider denWillen
des Stifters zum Nachteil des Publikums zvveckmaGig nicht
venvendet wird, mit der des Lyzeums. Der infolge der befiir-
wortenden AuGerung Wildes darauf von der Verordnetenstelle
an das bischofliche Ordinariat gestellte Antrag aufAuslieferung
der «Alumnatsbibliothek» wurde aber vom letzteren kurzweg

1 Geboren in Slavina im Adelsberger Kreise 1774.



43

abgeschlagen, denn der von der Verordnetenstelle in dem
Antrage aufgestellte Satz, da(J eine »offentliche Bibliothek*
das Eigentum des Publikums sei, lasse sich nicht behaupten;
denn es sei nicht eins, den Gebrauch einer Sache haben und
deren Eigentiimer sein. Die Alumnatsbibliothek sei sowie das
Alumnatshaus als Eigentum des Fiirstbischofs anzusehen. —
Am 4. November 1797 wurden von der standischen Verord¬
netenstelle als Patron die zu dem Flachenfeldschen
Kanonikate gehorigen Bticher, 105 Werke in 154 Banden,
der offentlichen Lyzealbibliothek iibergeben.

Bald darauf erfuhr die Lyzealbibliothek einen grbBeren,
aufierordentlich rvertvollen Zuwachs. Im Jahre 1798 fielen nam-
lich der Landschaft beim Durchsuchen ihrer alten Schriften die
Verhandlungen mit dem Bistum liber die oben ervvahnte land-
schaftliche evangelische »Oberburger* Bibliothekin die
Hand. Rasch wurde der alte ProzeB wieder aufgenommen und
nach wenigen Einwendungen des Laibacher Bischofs zugunsten
der Landschaft entschieden. Das steierische Gubernium aufierte
sich, daB diese Bibliothek ohne Anstand an die Laibacher
Lyzealbibliothek abgegeben werden kann und schickte die-
selbe dahin ab. So erhielt die Lyzealbibliothek einen neuen
kostbaren Biicherbestand, fast lauter «Unica*, Schriften der
Reformatoren Truber, Dalmatin, Bohoritsch und der weltlichen
krainischen Schriftsteller des 16. Jahrhunderts. Wilde tiber-
nahm die Oberburger Bibliothek am 22. Juni 1798 in vier
Kisten, ohne Verzeichnis, nur summarisch, in einem klaglichen
Zustande. Der Fuhrlohn betrug 59 fl. 41 kr.

Aus dem Jahre 1800 liegt ein Verzeichnis der Biicher
vor, welche aus dem Schillingschen Kurat-Stiftungs-
vermogen in den Besitz der Lyzealbibliothek kamen. Nach
Ubernahme der Oberburger Bibliothek verfaBte Wilde liber
alle bis einschliefilich 1800 der Bibliothek zugekommenen
Werke einen allgemeinen «wissenschaftlichen Catalogus« mit
vorzuglicher Rucksicht auf die ortlichen Verhaltnisse des
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Biichersaales und der hierorts bestehenden Lehranstalten. Am
Ende ist ein *Index generalis auctorum et operum». Filr die
Kopierung dieses Katalogs durch Friedrich Strohmayer wurden
60 fl. bewilligt. Sie war bis Juni 1803 beendet, worauf der
Katalog der Behorde vorgelegt wurde. In diesem «Catalogus»
sind die Biicher, und zwar 9282 Werke in 13.239 Banden, auf
766 Seiten Folio verzeichnet; der Index nimmt 244 Seiten ein.

Die Bestandstiicke des Catalogus zahlt die vorangeschickte
Synopsis auf. Danach hat Wilde den gesamten Biichervorrat
in vier Hauptklassen abgeteilt, und zwar: I. Theologie mit
2414 Werken in 3434 Banden; II. Kirchengeschichte und Jus
mit 1716 Werken in 2294 Banden; III. Geographie und Ge-
schichte mit den FIilfswissenschaften mit 2297 Werken in
3611 Banden; IV. alle iibrigen Blicher umfassend 2855 Werke
in 3900 Banden. — Jede dieser Hauptklassen wurde ferner
in mehrere Sektionen abgeteilt. Die Biicher jeder Sektion hat
er erstlich nach dem Formate und dann die Werke jedes
Formates nach den Autoren oder nach dem jeweiligen Ord-
nungswort alphabetisch aneinander gereiht, das Fach der
chronologisch geordneten Kirchenvater ausgenommen. In dieser
Ordnung wurden die Biicher sowohl in den Schranken auf-
gestellt als auch in dem Kataloge beschrieben, welcher Katalog
auf diese Weise gewissermafien zugleich szientifisch und alpha¬
betisch, ja selbst ein Lokalrepertorium sein solite, indem
darin die Werke genau so wie in den Schranken selbst auf-
einander folgten. Daher scheint man auch jeden anderen
Katalog filr entbehrlich und selbst jede Art von Lokalsignatur
flir uberfliissig gehalten zu haben, da die Blicher nach den
vvissenschaftlichen Fachern, nach dem Formate und alpha-
betischen Ordnungsworte wenigstens mit ziemlicher Sicherheit
aufgefunden und nach denselben Merkmalen wieder an den
gehorigen Ort zurlickgestellt werden konnten. Da aber in
demselben keinRaum zurEintragung der spateranzuschaffenden
Werke gelassen vrerden war, mulite sogleich ein «Supplement»
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angelegt werden, in welches jedoch d er Biicherzuwachs zwar
nach den namlichen wissenschaftlichen Fachern, aber ohne
Beriicksichtigung des Formates und der alphabetischen Ord-
nung immer entgegen eingetragen wurde; deshalb konnte die
genaue Ubereinstimmung des Katalogs mit dem Standorte der
Bucher teils nicht mehr stattfinden, da man bei der Aufstellung
derselben auch das Format beriicksichtigen muBte, teils nicht
leicht erhalten werden, es sei denn, daB man bei jedesmaliger
Zurlickstellung eines Werkes wegen des — im Werke selbst
nicht angemerkten — Standortes desselben den Katalog ein-
gesehen hatte. Das Aufsuchen der einzelnen Bucher wurde
so fiir diejenigen Bibliotheksbeamten, welche nicht aus langerer
Praxis mit dem Standorte wenigstens jener Werke, die haufig
verlangt \vurden, genau bekannt waren, immer schvvieriger
und zeitraubender. Daher die Klagen der Nachfolger Wildes
in der Bibliotheksleitung liber den Mangel der Lokalsignatur,
welche erst unter Likawetz in den Jahren 1840 bis 1845 im
alphabetischen Bandkatalog, im Zettelkatalog und auf den
Innendeckeln der Bucher eingeftihrt wurde, wahrend die auBere
Lokalsignatur auf Etiketten nicht vor dem Jahre 1852 durch-
gefiihrt erscheint.

Dieser einzige wissenschaftlich und alphabetisch zugleich
sein sollende Katalog und sein Supplement waren also durch-
aus ungenugend und beide verdienten eigentlich den Namen
eines «wissenschaftlichen» Katalogs gar nicht, da ja in den-
selben der Biicherbestand bloB in die Plauptfacher, ohne
weitere Gliederung dieser Facher, abgeteilt war. In einigen
dieser Hauptfacher sind uberdies sehr heterogene Dinge zu-
sammengestellt worden. So stehen unter den historischen
Werken (Pars III, Sect. II, Scriptores historiae profanae) die
samtlichen Romane, und so findet man unter den »Lebens-
geschichten*, die unter den Oktavbanden der historischen
Abteilung des Buclistaben «L» eine besondere Rubrik
bilden, auch das Leben des Simplicius Simplicissimus, des
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M. Sebaldus Nothanker, des Don Quixote usw. Des Sarbievius
Lyricor. 11. IV. stehen unter dem Taufnamen desselben «Casi-
mirus» und die Epitome Prosodiae des aus Chemnitz gebiirtigen
Georg Fabricius unter *Chemnicensis>. — Dem Index autorum
fehlt ferner die reine alphabetische Ordnung; denn es wurde
bei der Alphabetisierung nur auf die zwei ersten Buchstaben
der Namen Rilcksicht genommen. Daber folgen z. B. unter

die mit *Ab» anfangenden Namen ohne Beriicksichtigung
des nach dem «b» stehenden Buchstaben in folgender Ord¬
nung odervielmehrUnordnung aufeinander: Absolon, Abramus
Abdias usw. Strenge Alphabetisierung war namlich deshalb
schwierig, weil dieser Katalog nicht mittelst vorlaufig ange-
fertigter Titelkopien gemacht wurde. Die oben dargestellte
alphabetische Ordnung in den einzelnen Sektionen des Kata-
logs wurde dadurch bewirkt, daG man zuerst die Biicher selbst
in diese Ordnung stellte und dann in derselben ihre Titel
auf ganze Bogen nacheinander schrieb und nicht auf einzelne
Zettel, wie es bereits durch die Instruktion von 1778 vor-
geschrieben worden war.

Jobst Weikhard Graf Barbo hat im Testament vom
8. Juli 1774 zur Untersttitzung seiner stiftsmaftigen Deszendenz
ein mit der Substitution der Hausarmen vinkuliertes Legatum
perpetuum per 50.000 fl. errichtet und hiezu auch seine Biblio-
thek, welche jahrlich mit neuen Buchern vermehrt werden
solite, gewidmet. Wegen der Substitution kam die Sicher-
stellung der Bibliothek in Frage. Im Jahre 1800 wollte der
damalige Besitzer des Legats, Dismas Graf Barbo, zur Er-
zielung der Sicherstellung die ganze Bibliothek nebst den
erforderlichen Biichergestellen in die Laibacher Lyzealbibliothek
zum offentlichen Gebrauche und zur Aufbewahrung tibertragen,
auch jahrlich zur Herbeischaffung neuer Biicher 20 fl. ab-
ftihren, unter der Bedingung, dafi die neu angeschafften Biicher
dem Barboschen Biicherkatalog (enthaltend 704 Werke) ein-
verleibt werden und es jedem Fideikommiflnachfolger gegen
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zu leistende Sicherstellung vorbehalten bleibe, diese auf rund
1960 fl. geschatzte Bibliothek, die separat gehalten werden
miiBte, zuriickzunehmen. Infolge behordlicher Aufforderung
auBert sich Wilde am 6.November 1800 liber dieses Anerbieten,
und zwar im allgemeinen fur die Annahme, welche aber wegen
Raummangels augenblicklich nicht stattfinden konnte, erachtet
den jahrlichen Betrag von 20 fl. zu niedrig und ist gegen das
Recht der Zuriicknahme, da die Lyzealbibliothek nur zu einem
Depositenamte herabsinken vviirde und die der Bibliotheks-
vorstehung durch die Ubernahme der Bibliothek nur auf Zeit
aufgebiirdete Last ohne dauernden Nutzen fur die Bibliothek
ware. Fiir die Ubernahme dieser Last verlangt aber Wilde
vom FruchtgenieBer eine Vergeltung von jahrlichen 60 fl.

Eine Erledigung dieser Angelegenheit erfolgte nicht sobald.
Erst im Jahre 1806, als man wieder einmal an die Vereinigung
der im Alumnat bestehenden «offentlichen Bibliothek* mit der
Lyzealbibliothek dachte, entstand vorerst die Frage nach der
Mčglichkeit der Unterbringung der Alumnats- und der Barbo-
schen Bibliothek im Lyzealgebaude.

Da die Bibliotheksraume fiir die ordentliche Aufstellung
der bereits vorhandenen Biicher nicht mehr hinreichten, wurde
Wilde durch hohe Verordnung vom 24. Februar 1806 auf-
gefordert, geeignete Raume fiir die Bibliothekserweiterung zu
nennen. In dem diesbeziiglichen Berichte vom 6. Marž 1806
bemerkt Wilde, daB die derzeitigen Bibliotheksraume nur zur
bequemen Aufstellung von 10.000 bis 12.000 Banden, Biicher
verschiedenen Formats, hinreichen, daB aber bereits 16.000 bis
17.000 Bande vorhanden seien, weshalb die Biicher bereits in
Doppel- und dreifachen Reihen geordnet sind. Wenn die Alum¬
nats- und Barbosche Bibliothek mit ihren 7000 bis 8000 Banden
mit der Lyzealbibliothek vereinigt werden sollten, so miiBte die
Bibliothek zu diesemZweck allein umeinDrittel erweitertwerden.

Nachdem darauf eine Kommission tiber die VergroBerung
der Bibliothek beraten und entschieden hatte, daB einige
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bisher dem Gymnasium gehorige Zimmer im ersten Stocke
der Bibliothek zugewiesen werden sollten, wurde zufolge Ver-
ordnung vom 18. Marž 1806 Dismas GrafBarbo angewiesen:

1.) die Barboschen Biichervorrate samt den diesfalligen
Buchergestellen gegen die zugesichertermafien erweiterten Be-
dingnisse der Lyzealbibliothek zur ordentlichen Aufbewahrung
und zum gemeinnutzigen Gebrauche zu Ubergeben; 2.) zur
Nachschaffung neuer Werke jahrlich eine Summe von 40 fl.,
vom 1. Janner 1806 angefangen, zu Handen des Bibliothekars
abzufuhren. Dem Wilde aber wurde gleichzeitig aufgetragen,
diese Bucher samt den Gestellen zu iibernehmen und auf-
zubewahren, bis nicht ein jeweiliger FruchtgenieBer dieses
Legats dieselben gegen die zu leistende Sicherstellung zuriick-
zunehmen verlangen wurde; ferner diese Bucher unter dem
Namen der »Barboschen FideikommiBbibliothek» separat zu
erhalten und die Kataloge abgeteilt zu fiihren.

Am 16. September 1806 wurde infolgedessen dieBarbosche
Bibliothek von Wilde ubernommen und wegen des noch nicht
behobenenRaummangels einstweilen aufdemKorridor im ersten
Stock in eigenen Kisten unter SchloB aufbervahrt, bis sie in ein
Zimmer desselben Stockwerks kam, wo sie bis 25. Janner 1839
ganz unbenutzt und nie gereinigt verblieb. Die von Barbo
jahrlich zu zahlenden 40 fl. wurden an den Bibliothekar nie
abgefuhrt, weshalb auch seit der Dbergabe dieser Bibliothek
in ihrem Katalog kein neues hinzugekommenes Werk als an-
geschafft verzeichnet wurde.

Am 2. Marž 1802 eroffnete der StudienkonseB dem Wilde
die Bereitvvilligkeit, aus der Btichersammlung des verstorbenen
Valentin Edlen von Modesti, k. k. i. 6 . Appellationsrates,
141 nach Titeln angefiihrte Werke in 464 Banden um 263 fl.
52 kr. abzulosen, und zwar 7 theologische, 48 alte Klassiker,
16 literargeschichtliche, 34 grammatische, rhetorische und
poetische, 36 philosophische, medizinische und mathematische
Werke.



49

Laut Verordnung des Landesguberniums vom 2. Novem¬
ber 1802 wurde der StudienkonseB, dem die Aufsicht uber
die Lyzealbibliothek und die Wahl der anzuschaffenden Werke
zustand, infolge Hofdekretes vom 22. Oktober 1802 aufgelost,
nachdem ein fruheres Hofdekret vom 29. April 1802 die Er-
richtung von Studien- und Gymnasialdirektoraten angeordnet
hatte. Je einen Direktor bekam nun in Laibach die theologische,
chirurgisch-medizinische und philosophische Fakultat und das
Gymnasium.

Bei der Bestimmung der jahrlich anzuschaffenden Biicher
sollten nunmehr an Stelle des friiheren Studienkonsesses die
Direktoren uber Einvernehmen der Professoren intervenieren

Mit dem Jalne 1801 hat eine strengere Handhabung der
Zensurvorschriften platzgegriffen. Denn am 9. Dezember 1801
wird dem Wilde zur Warnung eroffnet: <Es ist Hohen Orts
bemerkt tvorden, daC die Verzeichnisse der verbotenen Biicher,
welche eigentlich den betreffenden Behorden zu ihrem amt-
lichen Gebrauche zugeteilt werden, in verschiedenen aus-
vvartigen Zeitungen eingeriickt erscheinen. Um diese Bekannt-
machung in Zukunft zu verhiiten, ist mittelst eines angelangten
hohen Hof-Polizeiministerialschreibens vom 25. bedeutet worden,
dali jenes Individuum, von \velchem in die Erfahrung gebracht
vverden solite, dafi dasselbe derlei Verzeichnisse an ausvvartige
Journalisten oder Zeitungsredakteure versendet habe oder
nocli einsende, empfindlich bestraft vverden wiirde.» Ferner
wurde am 30. Juni 1802 auf Grund der Plofkanzleiverordnung
vom 18. Juni 1802 dem Vorsteher der Lyzealbibliothek auf
Plochsten Befehl der vviederholte, ernst gemessene Auftrag
gegeben: «alle jene Biicher und Werke, vvelche wie immer
religions-, sitten- und staatsvvidrige und nach dem tiberhand-
genommenen Revolutionsgeist hochst gefžlhrliche Grundsiitze,
als die eines Voltaire, Rousseau, Helvetius usw., enthalten,
zum Lesen oder Nachschlagen unter der Kassationsstrafe des
dawiderhandelnden Bibliotheksindividuums niemand andern

4
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verabfolgen zu lassen, als der eines solchen von nun an ganz
verbotenen Werkes von Amts wegen fur sein Lehrfach zur
Widerlegung dieser Grundsatze oder wie immer zur Verteidi-
gung der guten Sacbe fur Religion und Staat benčtiget ist».

Im Jahre 1803 wurden far die Qualifikationslisten der Be-
amten die nachstehend angefilhrten auBerordentlichen Rubriken
angeordnet, und zwar: 1.) Gesundheitsumstande, 2.) Gemtits-
beschaffenheit, 3.) Betragen gegen Vorgesetzte, Untergebene
und im allgemeinen, 4.) Fehler: ob Trinker, Spieler, Zanker,
Schuldenmacher durch Oble Wirtschaft oder Ungliicksfalle,
5.) Fahigkeiten, 6.) Dienstkenntnis, 7.) Verwendung, 8.) Eignung
zur Beforderung, 9.) Stehet mit irgend einer Sekte, geheimen
oder bedenklichen Gesellschaft in Verbindung.

Die «geheimen Gesellschaften* haben auch eine Stelle
in der mittelst St. H. C. D. vom 23. Juli 1807, Z. 13.696/1255
an alle Landerstellen mitgeteilten Eidesformel fur die Vorsteher
der Universitats- und Lyzealbibliotheken gefunden, indem in
derselben der Satz vorkommt: «Ferner werdet ihr schworen,
daB ihr weder mit einer inlandischen, noch mit einer aus-
landischen verbotenen geheimen Gesellschaft oder Verbrude-
rung verflochten seid und nie in cine solche Gesellschaft oder
Verbriiderung eintreten werdet.» Am 21. Jiinner 1804 wird
infolge eines Hof- und Staatspolizei-Ministerialerlasses vom
10. Janner 1804 dem Bibliothekar aufgetragen, bei den ab-
gesonderten philosophischen Banden der neuen Auflagen der
«Encyclopedie ou dictionnaire raisonne des Sciences arts et
metiers*, wenn solche in der Bibliothek vorfindig sind, beim
Entlehnen die nžimlichen Vorsichten zu beobachten, welche
bei verbotenen Biichern vorschriftsmaOig sind.

Im Jahre 1804 mufiten alle bis zum Jahre 1791 erlaubten
Bticher noch einmal Iiberpriift vverden.

Der Druck der Verzeichnisse der verbotenen Biicher
wurde eingestellt und fur die Bibliotheken wurden Abschriften
hergestellt.
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Eine hohe Verordnung vom 20. Dezember 1807 erinnert
den Wilde, dafi die verbotenen Biicher unter eigener Sperre
und Vervvahrung des Bibliothekars stehen miissen, und zeigt
ihm gleichzeitig an, dafi kunftighin alle z. B. aus den Verlassen-
schaften eingehenden verbotenen Biicher der Lyzealbibliothek
ubergeben rverden sollen, damit dieselbe Gelegenheit habe,
bessere Werke ihrem Bestande einzuverleiben; die ubrigen
wurden vernichtet.

Da der Skriptor Kallister mit Hofkanzleiverordnung vom
21. Mai 1803 zum Lehrer der 4. Klasse an der Hauptnormal-
scliule ernannt vvurde, erhielt die dadurch am 1. Juni 1803
erledigte Skriptorstelle auf Wildes Vorschlag der Hčrer der
Dogmatik Josef Suschnik, der sein Amt am 15. Oktober 1803
antrat und bis 5. September 1805 monatlich 10 fk, von da bis
1. Februar 1809 aber jahrlich 300 fl. erhielt. Suschnik hatte
namlich am 23. Juni 1805 unter Berufung auf die Besoldung
der Skriptoren in den anderen Bibliotheken und den Grundsatz,
dafi, wer dieselben Pflichten habe, der habe auch Anspruch
auf dieselben Vorteile, um Erhohung seines Gehaltes auf 300 fl.
gebeten, was ihm auch infolge Hofkanzlei-Intimats vom 9. Sep¬
tember 1805 vom 5. September 1805 an bewilligt vvurde
gegen dem, dafi ihm die Venvendung in der Seelsorge und
die literarische Bildung zu einem Lehramte, vorzuglich zu einer
Katechetenstelle zur ausdriicklichen Pflicht gemacht werde

In den Jahren 1805 und 1806 vvurden zur Anschaffung
medizinisch-chirurgischer Biicher zusammen 555 fl. 14 kr. an-
gewiesen, mit dem Auftrage, kunftighin aus der Dotation auch
verhaltnismafiig einige medizinisch-chirurgische Biicher an-
zuschaffen. In Laibach bestand namlich ungefahr seit 1762
bis 1850 eine chirurgische Lehrkanzel.

Nachdem Maria Theresia die Lyzealbibliothek in Laibach
durch Zuweisung der eliemaligen Jesuitenbibliothek begrtindet,
Kaiser Josef dieselbe aus den Buchersammlungen aufgehobener
Krainer Kldster bereichert und Kaiser Leopold sie als «offent-

4*
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liche Bibliothelo auch formlich gegriindet hatte, traf Kaiser
Franz mit Hofkammerdekret vom 2. April 1807 und durch
die Allerhochste Entschliefiung vom 23. September 1815 (Hof-
kanzleidekret vom 1. Oktober und 4. November 1815) die
vvichtige Anordnung, dafi von allen in Krain erscheinenden
Druckschriften, Kupferstichen, Landkarten und Lithographien
ein Pflichtexemplar an die Lyzealbibliothek in Laibach ab-
geliefert vverde.

Abgesehen von der kostenfreien Biichervermehrung vvurde
der Lyzealbibliothek dadurch zuerst in gewisser Ilinsicht der
Charakter einer «Landesbibliothek» aufgedruckt. Wenn auch
dieser Zuwachs nicht so zahlreich und auch \vissenschaftlich
nicht sehr bedeutend ist, 1 so hat er doch insofern einen
hohen Wert, als er allein geeignet ist, das zur Erforschung
des sozialen und kulturellen Lebens von Krain erforderliche
Material zu liefern. Es ist deshalb sehr zu bedauern, dafi
selbst von den wenigen Drucken, \velche in Krain erschienen,
sich dennoch manche teils infolge mangels an bibliographischen
Kundmachungen, besonders in der ersten Halfte des 19. Jahr-
hunderts, der Aufmerksamkeit der Bibliotheksverwaltung ent-
zogen, teils nicht mehr eingebracht werden konnten, wo die
erforderlichen gesetzlichen Schritte nicht rechtzeitig eingeleitet
wurden oder unternommen vverden konnten. — Diese Ver-
pflichtung der Ablieferung der Pflichtexemplare vvurde auch
im Jahre 1848 nicht aufgehoben (laut Ministerialerlasses vom
2. Dezember 1852, Z. 10.425) und vvurde beibehalten in den
Prefigesetzen vom 27. Mai 1852 und 17. Dezember 1862 und
im letzteren sogar auch auf die im Inlande verlegten aus-
landischen Druckschriften ervveitert. Leiderbeachteten die Ver-
leger, bezvv. die Drucker, nicht immer diese Verordnung; denn
die Beschvverden wegen Nichtablieferung der Pflichtexemplare

1 Auch befandensich bis zum Schlusse dieser Darstellung unter den
Pflichtexemplaren keine so kostbaren Wcrkc, dafi fiir dieselben die vor-
schriftsmafiige Entschadigung zu zahlen gewesen ware.
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kehren immer wieder und auch jetzt geht ein grofter Teil
der Pflichtexemplare nur nach erfolgter Reklamation ein.

In den Jahren 1808 und 1815 schenkte Sigmund Frei-
lierr v on Zois 1 der Lyzealbibliothek eine schatzbare Samm-
lung von 76 Werken in 458 Banden aus verschiedenen Wissen-
schaften.

Im Jahre 1808 kaufteWilde bei einer Versteigerung Georg
Jap e ls 23** slavische Bibliothek.

Am 1. Februar 1809 wurde der Skriptor Suschnik in-
folge seiner Verwendung bei der Seelsorge von seinem
Skriptorposten enthoben und seine Stelle dem Theologen
Georg Pauscheg verliehen.

Im Jahre 1809 stellt Wilde den Antrag: «In Erwagung,
daB die Lyzealbibliothek durch ihren ersten Stifter, General-
vikar Peer, durch die Graf Barbosche Biichersammlung, durch
die Geschenke des Baron Sigmund Zois und des Sigmund
Grafen von Hochenvvart, 8 Erzbischofs von Wien, und durch
die Vereinigung der Schillingschen literarischen Vorrate einen
namhaften Zuvvachs erhalten und dieses Institut obgedachte
Patrioten als seine Wohltater verehrt, so moge, um nach dem
Beispiele anderer Nationen das Andenken so ehrwurdiger
Patrioten zu erhalten, eine Sammlung von Portrats dieser
Wohltater verfertigt und selbe im Lesezimmer aufgestellt
werden.» Die Portrats, fiir welche je 25 fl. bevvilligt wurden,
wurden vom Laibacher Zeichenmeister Andreas Herlein in
Ol verfertigt und, in Goldrahmen gefafit, im Lesezimmer auf-
gehangt. Sie stellen dar: 1.) Karl Edlen von Peer, General-
vikar in Laibach; 2.) Johann Jakob Schilling, Generalvikar in
Laibach; 3.) Sigmund Anton Grafen von Hochemvart, Erz-

1 Geb. 1747, gest. 1819.
3 Gest. 1807.
3 Geboren am 2. Mai 1730 zu Gerlachstein in Krain, 1754 Lehrer in

Laibach, 1804 Erzbischof von Wien und Vorsitzender der Studien-Hof-
kommission; gestorben am 30. Juni 1820.



54

bischof von Wien; 4) Sigmund Zois Freiherrn von Edelstein;
5.) Georg Jakob Grafen von Hochenwart, Oberst-Erbland-
truchselJ in Krain und der Windisclien Mark und Direktor
der Ackerbaugesellschaft; 6.) Hubert Grafen Barbo von Waxen-
stein, landeshauptmannschaftlicher Sekretar. Dazu kamen spater
die kleineren Portrats der Bibliothekare: Čop, gemalt von
M. Langus; Likavvetz, lithographiertes Portrat unter Glas in
Goldrahmen, geschenkt von Frau Elise von Fichtenau; Muys,
geschenkt von seiner Witwe; Vodnik, Olportrat auf einer
Metallplatte in Goldrahmen, gemalt und der Studienbibliothek
geschenkt vom Theologen Pustaverh im Jahre 1851; schlieC-
lich das lithographierte Portrat Sr. Majestat Franz Josef in
Goldrahmen aus dem Jahre 1850.

Da im Jahre 1809 der ersparte Bibliotheksfonds von 2100 fl.
und der Erlos aus den Duplikaten im Betrage von 862 fl.
14kr. erschopft war, bat Wilde am 16. Februar 1809 um
Erhohung derDotation von 300 fl. auf 500 fl., was laut hoher
Verordnung vom 3. Mai 1809 auch bewilligt vvurde. — Die
politischen Ereignisse brachten es aber mit sich, dafi die
Bibliothek erst nach einigen Jahren sich dieser erhohten
Dotation erfreuen konnte.

Am 16. November 1809 kam namlich Marmont in Laibach
an und am 24. Dezember 1809 legte Wilde anlaClich der Ab-
tretung des Herzogtums Krain an die Franzosen aus reiner
Anhanglichkeit an das osterreichische Haus sein Anit als
Bibliothekar in die Iland der Landesregierung zurlick, erhielt
seine Entlassung und ging dann als Vizedirektor der philo-
sophischen Fakultat nach Wien. Vor seiner Abreise schenkte
er der Lyzealbibliothek 144 Werke in 173 Banden. Er starb
1828 (?)A Wahrend der franzOsischen Zwischenregierung er-
folgte in der Besetzung der Bibliothekarstelle ein schneller

1 Die Studienbibliothek besitzt namlich ein Verzeichnis von Buchern
aus der Verlassenschaft Wildcs, welcheam 22. April 1829 in Wicn offent-
lich versteigert wurden.
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Wechsel, so dafi die einzelnen Bibliothekare auch bei voller
Erkenntnis der Notwendigkeit einer den bestehenden Vor-
schriften entsprechenden Organisation der Bibliothek nicht
die geniigende Zeit fanden, fur dieselbe etwas ErsprieBliches
zu leisten; im Gegenteil, die Unordnung wurde durch die
Verftigungen der franzosischen Regierung nur noch groBer.
Als Wildes Nachfolger wurde zum provisorischen Bibliothekar
der Geschichtsprofessor an der Laibacher Fakultat, Michael
Lieb, bestellt. Er blieb in dieser Stellung vom Janner bis
31. Oktober 1810 und bezog nacli den Akten fur die Ver-
waltung der Bibliothek 191 fl. 56 kr. — Pauscheg wurde von
der neuen Regierung mit 500 Frcs. Gehalt bestatigt.

Am 5. Juni 1810 erstattete Lieb an den Generalinspektor
des offentlichen Unterrichtes einen Bericlit tlber den Zustand
der Bibliothek und die Mittel, dieselbe zu vervollkommnen.
Der Inšpektor habe selbst bei seinem ersten Besuche der
Bibliothek bemerkt, daB es. da soviel veraltete, ganz iiber-
fliissige Werke gibt, welche wahrscheinlich gleich nach ihrem
Erscheinen der ewigen Vergessenheit anheimgefallen sind;
weil sie den besseren den Platz schmalern, so solle man die-
selben entfernen und verkaufen. Jeder Bibliothekar brauche
mehrere Jahre, um den Lokus und die Anordnung der Biicher
zu kennen, da die Biicher keine Lokalsignatur haben und
dieselbe auch im Katalog fehlt. Biicher desselben Stoffes
sind wegen Platzmangel in verschiedenen Zimmern unter-
gebracht. Das sei aber nicht etwa die Folge einer Vernach-
lassigung von seiten der Osterreichischen Regierung; vielmehr
die Kiirze der Zeit seit der Grundung und die politischen
Ereignisse wenden die Aufmerksamkeit der Regierung nach
anderer Richtung.

Laut Dekrets des Marschalls Marmont vom 30. Juni 1810
soli von jedem in den illyrischen Provinzen gedruckten Werke
ein Exemplar der offentlichen Bibliothek in Laibach abgeliefert
werden.
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Am 29. Oktober 1810 ernennt der Generalgouverneur
den Grafen Hieronymus Agapito, ivelcher aus Triest
kam, zum Professor der Beredsamkeit und Universalgeschichte
an den Ecoles centrales in Laibach und zum Bibliothekar
mit einer Zulage von 500 Frcs. zum Professorengehalte. In-
folge Dekretes vom 16. November 1810 wurden fur den
Biicherkauf und andere Auslagen der Bibliotliek jahrlich 1000
Francs durch den Marschall bewilligt. — Aus den Akten ist
aber niclit zu ersehen, dafi sie auch zur Auszahlung je an-
gewiesen worden waren. Im Gegenteil, Agapito sagt in einem
Bericht vom 9. Janner 1811: «Die Bibliotliek leidet an den
notwendigsten Kanzleierfordernissen Mangel; die endliche An-
weisung der bereits bervilligten jahrlichen Dotation von 1000
Francs ist unumganglich notwendig.» Trotzdem liatte Agapito
am 20. Mai 1811 noch immer nichts von der bervilligten
Dotation erhalten. Deshalb muOten viele periodisclie Zeit-
schriften aufgelassen werden und sind daher unvollstandig.
Am 4. Juli 1811 \varnt Benincasa, Generaldirektor der Zensur
und Inšpektor der čffentlichen Bibliotheken der illyrischen
Provinzen, vor Ausgaben fiir die Bibliotliek, weil der Minister
des Innern keinen Kredit dafur gewalirt habe. Am 1 .Juli 1813
verlangt der Generalinspektor 192'99 Frcs., um Biicher zu
bezahlen, vvelche 1810 gekauft wurden.

Auch mit der Auszahlung der Gehalte der Bibliotheks-
beatnten stand es schlecht. In dem Berichte vom 20. Mai 1811
ervvahnt namlich Agapito, dafi man ihm sein Gehalt vom
Februar 1811 schuldet und dem Pauscheg ebenso fur Sep¬
tember und Oktober 1810 und fiir Februar, Marž und April 1811.

In dem Berichte vom 3. November 1811 sagt Agapito:
«Die Bibliotliek hat ungefahr 13.000 bis 14.000 Bande, aber
sehr ungeordnet; ilire zahlreichen Doubletten sollten als Basis
fur die in Žara zu griindende Bibliotliek beniitzt werden.»

Mit Dekret vom 11. November 1810 hat namlich der
Marschall den Benincasa beauftragt, auf die Erriclitung einer
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Bibliothek in Žara hinzuarbeiten, und dessen Plan gutgeheiBen,
aus der Laibaclier Bibliothek die Duplikate und neuen Auf-
lagen von gleichem oder geringerem Werte als andere Auf-
lagen auszuscheiden und ftir die Bibliothek in Žara separat
zu stellen. Das tat auch Benincasa, wie aus seinem Berichte
vom 29. Janner 1811 ilber seine Bibliotheksarbeiten an den
Marschall hervorgeht. Danach hat er: 1.) den Auszug aus dem
groBen Katalog beendet und die Duplikate und Neudrucke
als Basis fiir die Griindung der Bibliothek von Žara ver-
zeichnet, und zwar ungefahr 400 Bande, meist Klassiker, als
Grundlage einer jeden Bibliothek; dieselben wurden heraus-
gehoben, ohne daB dieser Umstand im Katalog vermerkt
worden ware; 2.) verzeichnete er die Inkunabeln, von denen
die ivertvollsten Stiicke mit Bezug auf ein Schreiben des
Marschalls vom 23. Janner 1811 an die Bibliothek in Pariš
abgegeben und andere eingetauscht werden konnten; 3.) ver¬
zeichnete er die bibliographischen Merkwiirdigkeiten und
Manuskripte, von denen er glaube, daB sie wert sind, nach
Pariš geschickt zu vverden.

Als nun infolge des kaiserl. Dekretes vom 15. April 1811
Žara keine Scuole centrali und deshalb auch nicht mehr eine
Bibliothek erhielt, wurden diese Biicher in die Laibaclier
Bibliothek zuriickgebracht, aber separat aufbewahrt. Die Un-
ordnung in der Bibliothek muBte also immer groBer \verden.

Im Mai 1811 schenkt Agapito der Bibliothek 28 Werke
in 37 Bfinden, darunter fiinf von ihm selbst verfaBte, und
empfiehlt, am groBen Tore eine Tafel anzubringen mit dem
Hinvveise, dafi sich in dem Gebaude eine offentliche Bibliothek
befindet, aber vergebens.

Er schatzt die Bibliothek auf 16.000 bis 17.000 Bande
in Doppelreihen und rat, um dem Platzmangel abzuhelfen,
eine bedeutende Zalil wertloser Bilcher auszuscheiden und
einen Teil der Werke in der Mitte des Lokales auf Traversen
in Doppelkasten aufzustellen.
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Seit Oktober 1811 bat Matthias Kallister, Professor der
Mathematik und Naturgeschichte am Laibacher Gymnasium,
die Bibliotheksgeschafte gefiihrt, und zwar allein als Biblio-
theksgehilfe mit 500 Frcs. Remuneration.

Laut Mitteilung des Generalsekretars vom 20. April 1812
an den Generalinspektor enthalt das Budget der Stadt Laibach
fur 1812: 500 Frcs. fur den Bibliothekar, 400 Frcs. fiir den
Bibliotheksgehilfen und 800 Frcs. fiir Biichereinkaufe und
ihre Erhaltung, zahlbar aus dem Gemeindeeinkommen durch
die Gemeindekasse.

Im Janner 1813 ernannte Bertrand zum Nachfolger des
Agapito als Bibliothekar den geistvollen Novellisten und
Gelehrten Charles Nodier (1780 bis 1844) aus Besanpon,
dem zugleich auch die Herausgabe der damals in Laibach
erschienenen Zeitung »Telegraphe officieL iibertragen wurde.
Nodier blieb bis August 1813.

Gleich nach der osterreichischen Reokkupation im August
1813 wurde die Bibliotheksvervvaltung dem Kallister pro-
visorisch anvertraut gegen 500 Frcs. aus der Gemeindekasse.
In einer Uhrmacherrechnung vom 28. Dezember 1813 liber
48 Frcs. 78 Cent. fiir Reparaturen an einer Pendeluhr, welche
aufier Sekunden, Minuten und Stunden auch das Datum zeigt
und damals in den heutigen Kasten neu eingerichtet wurde,
wird diese Uhr zum erstenmal ervvahnt. Woher sie in die
Bibliothek kam, konnte nicht festgestellt iverden.

Am 18. November 1814 erhielt der Magistrat den Auf-
trag, dem Bibliothekar die fiir August, September und Oktober
1814 auf Bibliotheksbediirfnisse noch haftenden ausstandigen
58 fl. = 150 Frcs. und auf die Besoldung des Bibliothekars
48 fl. 20 kr. aus der Stadtkasse auszuzahlen.

In Befolgung des St. H. C. D. vom 7. Oktober 1814, Z. 1913,
muflten die jahrlichen Zustandsberichte fernerhin u. a. ent-
halten: die beilaufige Durchschnittszahl der Leser und die
Gattungen der Biicher, vvelche vorziiglich gesucht \vurden.
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Am 7. Dezember 1814 berichtet Kallister, dafi von der
franzosischen Regierung keine Biicher oder Kunstvverke weg-
gefiihrt worden sind.

Vom 1. November 1814 wurde die Dotation jahrlicher
500 fl. wieder aus dem Studienfonds zahlbar angevviesen. Denn
eine Zentralorganisierungs-Hofkommissionsverordnung vom
12.Mai 1815 (Gubernialverordnung vom 30. Juni 1815, Z. 6820)
besagt: Seine Majestat hat die Beibehaltung der fiir die
Lyzealbibliothek in Laibach im Jahre 1809 auf 500 fl. er-
hohten Dotation unter dem 4. Mai 1815 auf Rechnung des
Studienfonds zu genehmigen geruht.

Zufolge des St. H. C. D. vom 26. Dezember 1815, Z. 20.415
(Gubernialverordnung vom 12. Janner 1816), hat Seine Majestat
filr die Lyzealbibliothek in Laibach einen eigenen Bibliothekar,
der sich ungeteilt seinem Amte zu widmen hat, bevvilligt und
dessen jahrliches Gehall auf 800 fl. Metallmunze zu bestimmen
geruht.

Durch Hochste Entschliefiung vom 26. August 1816
(Gubernialverordnung vom 24. September 1816, Z. 10.656/114)
wurde Kallister definitiv zum Bibliothekar ernannt mit einer
unentgeltlichen Wohnung im Lyzealgebaude.

Um dem noch immer nicht ganz behobenen Raummangel
abzuhelfen, wurde die Bibliothek in den Herbstferien des
Jahres 1816 abermals erweitert, aber ohne dafi gleichzeitig
die notigen Schranke zur Aufnahme der Biicher angeschafft
worden waren. Kallister versah die Bibliotheksgeschafte bis
1819 ganz allein, konnte aber schon lange nicht mehr dem
Andrange der Leser geniigend entsprechen. Deshalb reichte
der Weltpriester Edler von Andrioli ein Gesuch um die Ver-
leihung der Skriptorstelle ein. Als nun Kallister in einer Ein-
gabe vom 13. Dezember 1817 aus AnlaG dieses Gesuches er-
wahnte, dafi er alle Geschafte allein besorgt und nicht um
einen Skriptor bittet, sondern um die Bewilligung eines des
Lesens und Schreibens kundigen Bibliotheksdieners, so wurde
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ihm von der vereinten Hofkanzlei am 24. Janner 1818, Z. 1519,
erinnert: «Die Anstellung eines Dieners unterliegt keinem An-
stand; der Bibliothekar kann aber die Geschafte nicht ohne
einen Skriptor wohl versehen.*

Daher wurde mit Allerhochster EntschlieGung vom
11. August 1818 (St. H. C. D. vom 18. August 1818) die An¬
stellung eines Skriptors an der Lyzealbibliothek in Laibach
mit dem jahrlichen Gehalte von 400 fl. C. M. und eines Biblio-
theksdieners mit jahrlichen 180 fl. und dem Bekleidungs-
beitrag von jahrlich 20 fl. C. M. bervilligt und zugleich ver-
ordnet, daG die Skriptorstelle mittelst Konkurses zu besetzen
sei. Das Rektorat solle tiber Einvernehmung des Bibliothekars
einen Ternovorschlag erstatten.

Als nun der infolge Allerhochster EntschlieGung vom
23. Juni 1819 (St. H. C. D. vom 14. Juli 1819, Gubernial-
verordnung vom 6. August 1819) zum Skriptor ernannte Franz
Debelak noch vor Antritt seines Postens resignierte, schlug
Kallister wieder vor, diesen Posten vorlaufig nicht zu besetzen,
solange er selbst bei Kraften sei; dafur aber bat er, uneigen-
niitzig genug, die beim groGen Buchersaal befindlichen Biicher-
zimmer zur Sicherheit vor Feuer wolben zu lassen und den
unlangst ervveiterten Raum der Bibliothek mit Bticherschranken
zu versehen. Seine Vorschlage wurden nicht gut geheiGen.
Es wurde vielmehr laut hoher Verordnung vom 27. August 1819
der Dienerposten mit Josef Oblak aus Gleinitz und gemaG
Allerhochster EntschlieGung vom 12. November 1820 der
Skriptorposten mit Lukas Martinah aus St. Georgen besetzt.

Der Bibliotheksdiener Oblak bezog das Gehalt vom
7. September 1819 bis 30. September 1822.

Am 23. Februar 1820 schenkt Alfons Graf von Porcia
das Prachtwerk: «Omaggio delle provincie Venete alla Maesta
di Carolina Augusta. 1818.» An dieser Stelle seien als Pracht-
werke noch folgende kaiserliche Geschenke erwahnt:
Ferrario G. II costume antico e moderno etc. Milano 1817-1834,
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21 Bde., Fol. — Storia della scultura dal suo risorgimento etc.
Venezia 1813-1816,T.I/III. — Pinacoteca del palazzo reale... di
Milano etc. Milano 1812-1833,3 V. — Chiese principali d’Eu-
ropa etc. Milano 1824. — Le fabbriche piu cospicue di Venezia
misurate etc. Venezia 1815-1820, V. 1/2 . — Pohl J. E. Plan-
tarum Brasiliae icones etc. Vindobonae 1827-1831, 2 T.

Am 31. Mai 1820 verlangt das Gubernium, dafi der
Bibliotheksbericht kiinftighin bis 15. November jedes Jahres
vorzulegen sei, und zwar hat der Bibliothekar laut der Guber-
nialverordnung vora 28. Juli 1820, weil er nicht der philo-
sophischen Fakultat untersteht, gemafi St. H. C. D. vom
10. Juli 1820 kiinftighin seine Berichte unmittelbar an das
Gubernium zu erstatten, und zwar in duplo, ein Exemplar
fUr die St. H. C. und eines fiir den Amtsgebraucli dieser
Landesstelle.

Nach dem im Jahre 1819 erfolgten Tode des schon er-
wahnten Sigmund Freiherrn Zois verlangte das Gubernium
am 23. Juli 1820 von der philosophischen Studiendirektion,
mit Beiziehung des Bibliothekars Erhebungen zu pflegen, ob
und um welchen Preis die Zoisschen Erben dessen Bibliothek
uberlassen vvollen, ferner die Schatzung dieser Bibliothek durch
Kunstverstandige und den Ausvveis liber die hier bereits be-
findlichen Biicher mit dem Gutachten, wie diese Duplikate zu
verwenden vvaren. Infolgedessen wurde von der Zoisschen
Bibliothek ein Katalog angelegt, welcher 4109 Bande, grafiten-
teils naturhistorischen, chemischen, bergmannischen und
botanischen Inhalts, im Schatzungswerte von 7263 fl. 29 kr.
umfafite. Davon besafi damals die Lyzealbibliothek bereits
71 Werke in 224 Banden, deren Verzeichnis Kallister am
20. September 1820 vorlegte.

Laut hoher Verordnung vom 25. April 1823, Z. 5139
(St. H. C. D. vom 9. April 1823, Z. 2468), hat nun Seine Majestat
den Ankauf der Sigmund Zoisschen Buchersammlung
um 7000 fl. M. M. aus dem Studienfonds bevvilligt. Mit der
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Buchersammlung wurde auch eine Mineraliensammlung gekauft
und der Lyzealbibliothek in einstweilige Venvahrung iiber-
geben, da beide Sammlungen in denselben Schranken unter-
gebracht waren, und zwar unten die Mineralien, oben die
Bilcher. Obwohl die Obernahme dieser Sammlungen von Karl
Zois, einem Neffen des Sigmund Zois, bereits am 30. Mai 1823
geschah, rnuGten dieselben vorlaufig im Zoisschen Hause
bleiben, da der fur dieselben bestimmte, durch Erweiterung
des Bibliothekslokales zu gewinnende Saal noch nicht her-
gestellt war, und konnten erst am 22. Juli 1824 samt den
Schranken ins Lyzealgebaude tibertragen werden. Das fur die
anlaGlich der Unterbringung der Zoisschen Sammlungen be-
wirkten Herstellungen aufgewendete Erfordernis von 303 fl.
1 kr. vvurde in der Weise gedeckt, daG 150 fl. aus dem
Provinzialfonds und 153 fl. 1 kr. aus der Bibliotheksdotation
fur 1826 gezahlt wurden.

Die Gubernialverordnung vom 30. Juni 1826 bewilligte
die Ubergabe der Zoisschen Mineraliensammlung samt den
Kasten an das Landesmuseum; da aber fiir dieses damals
noch kein Lokal eingerichtet war, blieb die Mineraliensammlung
bis 1831 in den Bibliotheksraumen.

Durch die Zoissche Bibliothek wurde die Lyzealbibliothek
besonders in den naturwissenschaftlichen Fachern ansehnlich
bereichert. Sie war als ein Teil der Lyzealbibliothek zu be-
handeln und daher nach den wissenschaftlichen Fachern der-
selben einzuverleiben und zu katalogisieren. Von den Zoisschen
Duplikaten wurden von den Direktoren und dem Gymnasial-
prafekten im Einvernehmen mit Kallister am 28. Juni 1823
33 Duplikate als entbehrlich betrachtet; ihre versteigerungs-
weise VerauGerung wurde mit St. H. C. D. vom 16. August 1823
bewilligt.

Da die Bibliotheksbucher noch immer keinen Bibliotheks-
stempel und keine Lokalsignatur hatten und kein vollstandiger
Katalog vorhanden war, teilt das Gubernium dem Kallister
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am 20. Juli 1821 mit, daG dieser Landerstelle mit St. H. C. D.
vom 24. Juni 1821 bedeutet wurde, daG die Biicher mit dem
auf das Titelblatt aufzudriickenden Stempel zu versehen seien
und daG vor allen Katalogen der allgemeine alphabetische
mit aller Anstrengung zustande zu bringen sei, welcher durch
unverzogerte nachtragliche Einschaltung der von Zeit zu Zeit
der Bibliothek neu hinzukommenden Biicher eine šteteEvidenz
des vorhandenen Biicherschatzes zu liefern habe. Kallister
scheint aber keine dieser Arbeiten in Angriff genommen zu
haben, denn sein Nachfolger beklagt den Mangel des einen
und des andern.

Infolge Hochster EntschlieGung vom 25. Juni 1820
(St. H. C. D. vom 8. Juli 1821 und Gubernialverordnung vom
3. August 1821) hat der Bibliothekar kiinftighin in dem
Zustandsberichte auch die Werke anzuzeigen, welche vvahrend
des Jahres von den verschiedenen Professoren gelesen und
beniitzt vvorden sind.

Mit St. Pl. C.D. vom 6.Janner 1823, Z. 8739, wird der Landes-
stelle derAuftrag erteilt, nach Einvernehmung des Bibliothekars
ein Gutachten iiber eine etwa notwendige Erhohung der jahr-
lichen Dotation abzugeben; dabei sei unter anderm auch auf
die Gattung der Leser zu sehen, welche auGer den Schiilern
und Professoren die Bibliothek zu besuchen pflegen, sowie
auf die von ihnen gewohnlich gesuchten Biicher. Obwohl
nun Kallister darauf am 31. Marž 1823 die Erhohung der
Dotation von 500 fl. auf 1000 fl. fur wiinschenswert erklarte,
wurde sie laut hoher Verordnung vom 21. September 1826
in GemaGheit der Allerhochsten EntschlieGung vom 25.Juli 1826
bei dem AusmaGe von 500 fl. belassen. Als die infolge Aller-
hochster EntschlieGung vom 26. September 1814 wiederher-
gestellte «Landwirtschaftsgesellschaft», deren Statuten erst im
Jahre 1820 genehmigt vvurden, unter Berufung auf den Aller¬
hochsten Ausspruch, vermoge dessen ihr das ganze Vermogen
der ehemaligen «Gesellschaft des Ackerbaues» zuriickzustellen
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sei, um die Ausfolgung der Bibliothek der letzteren ersuchte,
erstattete sowohl Kallister am 9. Februar 1823 als auch spater
Čop am 8. September 1833 Bericht uber dieses Gesuch, und
zwar in folgendem Sinne: «Die ervvahnten Bticher sind wirklich
an die Lyzealbibliothek gekommen; auf welche Art aber und
unter welchem Titel, dariiber geben die Bibliotheksakten keine
Auskunft. Soviel ist aber gewiG, daG die Bilcher nie als ein De-
positum, sondern immer als ein Bibliothekseigentum betrachtet
wurden und demgemaG behandelt worden sind, indem sie
bei der Griindung dem ilbrigen Biichervorrat ohne Unter-
schied einverleibt, mit demselben zusammen aufgestellt und
katalogisiert worden sind. Es sei durchaus nicht ervviesen,
daG diese Bticher von der vormals bestandenen Ackerbau-
gesellschaft nicht aus dem Staatsschatze, sondern aus dem
S&ckel der Mitglieder angeschafft wurden, wie der AusschuG
der Landvvirtschaftsgesellschaft sich auGert; anderseits leugne
der AusschuG nicht, daG die vormalige Ackerbaugesellschaft
eine ihre Existenz bedingende Unterstiitzung aus offentlichen
Fonds erhielt, deren Betrag fiir jeden Fali den Wert der in
Frage stehenden Bilcher bei weitem tibersteigt.*

Infolge dieses Berichtes wurde obiges Gesuch laut
Gubernialverordnung vom 11. September 1834 abgevviesen.

In der Erledigung der Bibliotheksrechnung fur 1822 erhielt
Kallister am 30. Marž 1823 folgende Weisungen: *Die offent-
liche Bibliothek hat bei ihrem beschrankten Umfange nicht
den Zweck, fur einen oder den andern Literaturzweig eine
antiquarische Sammlung zu werden; es ist deshalb nicht not-
wendig, daG z. B. von den Werken der alten Klassiker alle
verschiedenen Auflagen gesammelt werden usw. Der Haupt-
zweck einer offentlichen Bibliothek bleibt immer, denProfessoren
die Hilfsmittel fur den gedeihlichen Unterricht und fur das
Fortschreiten in der Wissenschaft zu geben. Deshalb wahlte
frtlher der StudienkonseG die jahrlich beizuschaffenden Bticher,
jetztmiiGten die Direktoren uber Einvernehmen der Professoren
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bei derWahl der beizuschaffendenBucherintervenieren.Kallister
solle deshalb jahrlich einen Vorschlag der beizuschaffenden
Biicher den drei hierortigen Studiendirektoren vorlegen, die
unter denselben prtifen und ilber Einvernehmung der Profes-
soren etwaige weitere Wunsche beifiigen werden. Fiir den
Fali, dafi der Bibliothekar sicli mit den Direktoren nicht
verstandigen konnte, sind die Verhandlungen der Landesstelle
vorzulegen.»

Mit Gubernialverordnung vom 16. August 1823 wurde
Georg Kosmač 1 zum Bibliotheksdiener ernannt. Er leistete
den Eid am 26. August 1823, von welchem Tage an er das
Gehalt jahrlicher 200 fl. bezog.

Da der Skriptor Martinak am 1. November 1823 als
Humanitatslehrer nach Capo d’Istria abgegangen war, wurde
mit St. H. C. D. vom 5. Februar 1825 der seit dem 24. No¬
vember 1823 als Amtspraktikant bei der k. k. illyrischen
Domanen-Administration dienende Michael Kastelic 2 zum
Skriptor ernannt.

Nach einem Berichte von Kallisters Amtsnachfolger, Čop,
hat Kallister, teils um dem herrschenden Raummangel ab-
zuhelfen, teils um der Bibliothek bei dem erwarteten und am
8. August 1825 auch stattgefundenen Besuche des Kaisers bei
seiner Ruckkehr aus Mailand ein besseres Aussehen zu geben,
mehrere tausend weniger gut gebundene oder ihm unbedeutend
scheinende Bande aus den Schranken herausnehmen und in
einem kleineren Lokal im Erdgeschosse des Schulgebaudes
auf Haufen werfen lassen, ohne jedoch die auf diese Art
ausgeschiedenen Werke besonders zu verzeichnen oder ihre
Ausscheidung im Katalog zu vermerken.

1 Geboren in Dane bei Laas am 14. April 1799.
2 Geboren am 1.September 1796 in Oberndorf in Unterkrain; er hatte

philosophische Studien und den Lehrkurs der rechts- und politischen
Studien und redigierte spater die bekannte Gedichtsammlung »Krajnska
zhbeliza».

5
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Eine Gubernialverordnung vom 15. September 1825 teilt
dem Kallister die allgemeine «Bibliotheks-Instruktion» vom
23. Juli 1825 mit.

Infolge § 91 dieser Bibliotheks-Instruktion wurde das
Lesejournal eingeftthrt, vvelches Name und Stand des Lesers,
den Titel und die Anzahl der Bande des verabfolgten Werkes
enthielt. Diese Umstandlichkeit in der Fuhrung desselben
wurde durch den Ministerialerlaft vom 13. Marž 1835 gemildert,
indem danach fiir dic Zuk'unft die Befolgung des St. H. C. D.
vom 7. Oktober 1814, Z. 1913, gentigte, bis durch Ministerial-
erlafi vom 13. Februar 1863, Z. 1016, das Lesejournal ganz
abgeschafft wurde.

Nach Kallisters letztem Jahresbericht liber 1827 betrug
der Biicherbestand 20.135 Bande, welche Zalil aber in An-
sehung des unvollkommenen Zustandes der vorhandenen
Kataloge und der Bibliothek iiberhaupt keinen Anspruch auf
Verlafilichkeit machen kann.

Ungefahr ein Jahr nach Erscheinen der «Bibliotheks-
Instruktion* erkrankte Kallister so schwer, daft er die
instruktionsmaBige Organisation der Bibliothek nicht rnehr
beginnen konnte. Er starb am 9. November 1828.

Das Supplement des mit dem Jahre 1800 abgeschlossenen
rvissenschaftlichen Katalogs vvurde unter Kallisters Bibliotheks-
leitung bis 1820 fortgefiihrt, jedoch so, dafi manche vveniger
bedeutende Biicher in dasselbe nicht aufgenommen wurden
und namentlich vorhandene Duplikate, Triplikate usw. beinahe
nie vermerkt vvorden sind. Die seit 1820 angeschafften Werke
vvurden in diesen Supplememkatalog gar nicht eingetragen.
Die Ordnung, in der die Biicher urspriinglich aufgestellt waren,
und die beinahe die namliche war, in der die Biicher im
IIauptkatalog verzeichnet sind, ist vielfach gestort wot'den,
und zwar, wie schon envShnt vvurde, zuerst unter der fran-
zosischen Regierung mit Riicksicht auf eine zu griindende
Bibliothek in Žara; dann vvurde ein Teil des Bibliothekslokales
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durch Baulichkeiten wesentlich umgestaltet und in verschie-
denen Zimmern muBten in den Jahren 1823, 1824 und 1826
die Dippelbaume erneuert werden. Die jedesmal notwendig
gewordene Raumung der Btichersale und Wiederaufstellung
der Schranke und Biicher konnte beim Mangel einer Lokal-
signatur fur die Ordnung gerviB nicht vorteilhaft sein. Dann
kam die Zoissche Sammlung dazu, wovon zwar der groBte
Teil in einem besonderen Saale aufgestellt wurde, mehrere
Werke jedoch in die \vissenschaftlichen Facher der Stamm-
bibliothek verteilt rvurden, ohne daB sie in den Supplement-
katalog eingetragen oder im Katalog der Zoisschen Bibliothek
vermerkt worden waren. — Schliefilich kam noch die im
Jahre 1825 anlaBlich des kaiserlichen Besuches in der Bibliothek
vorgenommene Sauberung der weniger ansehnlichen Biicher,
um die Unordnung zu einer vollkommenen zu machen. In diesem
trostlosen Zustand ubernahm die Bibliothek Matthias Čop.

Der besonderen Liebenswiirdigkeit des bestbekannten
Laibacher Schriftstellers P. v. Radics verdanke ich zwei Mit-
teilungen iiber die Lyzealbibliothek unter derLeitung Kallisters,
die den beiden unten angefuhrlen Werken entnommen sind
und die ich hier folgen lasse. Die erste ist aus dem Jahre 1821
und lautet: Hoheres Interesse hatte fur uns die Bibliothek,
welche dem gutmiitigen Matthias Kallister anvertraut ist, der
uns mit besonderer Gefalligkeit zu orientieren suchte. Die
taglich vor- und nachmittags geoffnete Bibliothek besteht aus
14.000 Banden. In dem Lesezimmer waren bei unserer An-
wesenheit drei groBe, aus systematisch geordneten Papillonen
und Kafern zusammengesetzte Bilder aufgehangt. Die Ein-
richtung der Bibliothek war zwar gar nicht zweckmaCig, in-
dem Theologen, hi. Vater, Kirchenhistoriker, Linguisten usw.
bunt untereinander standen; doch waren sie alle in einem
Buche verzeichnet und leicht zu finden. 1

1 Jall und Heller. Reise nach Wien, Triest, Venedig, Verona und
Innsbruck im Sommer und Herbst 1821. II. Teil, Weimar 1824, pag. 42 f.

5*
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Die zweite Nachricht bezieht sich auf die zwanziger Jahre
und besagt: 1 Aber die beste Unterstiitzung hatte ich bald
vergessen. Nach dem P. Alexander Schragl (im’Štifte St. Paul
in Karaten) war mein grofiter Wohltater der Laibacher Lyzeal-
bibliothekar, der selige Matthias Kallister, der mir dafiir, dafi
ich als Študent der Philosophie und Theologie zur bestimmten
Zeit in der Bibliothek war, den Lesern, wenn er andere
Beschaftigungen hatte, Biicher gab, sie, wenn die Leser die
Bibliothek verliefien, wieder an den gehorigen Ort stellte,
und ihm, wenn er es nur wiinschte, vorlas, soviel Geld gab,
als mir die beste Instruktion eingetragen hatte, ich soviel
an meiner Bildung gewann, dafi es mir sonst nirgends so
gut geworden vvare. Wenn wir lasen, erklarte er mir, wo
es notig war, nicht nur den Ausdruck, sondern auch die
Sache, und auch auf Spaziergangen suchte er mich zu bilden,
wo er mir ofters zu meiner Warnung und Belehrung Geheim-
nisse anvertraute, die ein vernunftiger Vater nur seinem in
der Tugend gepriiften Soline anvertrauen kann, denn er
wuCte, dafi er sie in eine sichere Schatzkammer niederlegte.
Er hat gewifi im Himmel seine grofite Freude, da ich auf
der Erde wider die Macht der Finsternis kampfe.

InstruktionsmaDige Organisation
der Bibliothek unter Čop, Likawetz, Kastelic.

1828 bis 1865.
Mit Gubernialdekret vom 15. Nov. 1828, Z. 25.401, vvurde

Matthias Čop 2, Humanitatslehrer am Laibacher Gymnasium,

1 Denkvriirdige Ereignisse im Leben des Andreas Bernardus Smol¬
nikar, zchnjahriger Professor des Bibelstudiums neuen Bundes am k. k.
Lyzeum zu Klagenfurt, dann Seelsorger der dcutschen katholischen Ge-
meinde in Boston. Cambridge bei Boston 1838, pag. 21.

2 Geb. am 26. Janner 1797 in Žirovnica in Oberkrain, besuchte
1810 bis 1816 das Gymnasium und Lyzeum in Laibach, vollendete das
3. Jahr Philosophie inWien, wurde 1820 Humanitatslehrer in Fiume,
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zum Bibliothekar-Substituten mit 400 fl. als Substitutionsgebuhr
ernannt. Er trat den neuen Dienst am 24. November 1828 an.

Als infolge Gubernialverordnung vom 15. November 1828,
Z. 25.401, vom Lyzealrektorate eine Revision der Bibliothek
angeordnet wurde, und zwar zu dem Zwecke, um fur etwaige
Defekte an die Verlafimasse des verstorbenen Bibliothekars
Ersatzansprtiche machen zu konnen, verschaffte sich Cop bald
die Uberzeugung, dafi dieselbe bei dem damaligen Zustande
der Bibliothek und dem Mangel eines Lokal-, Grund- oder
sonstigen alphabetischen Katalogs und jeder Lokalsignatur
unmoglich war oder vielmehr, dafi die Revision mehr Zeit
und Muhe erfordern wiirde, als eine ganz neue Konskription
derselben, nach deren Vollendung sich die allfalligen Defekte
durch Vergleichung der neuen Titelkopien mit dem gegen-
wartigen Katalog ohnehin von selbst ergeben wurden. Man
sei jetzt genotigt, einzelne Bande stundenlang aufzusuchen,
selbst wenn dieselben sich unter den aufgestellten befinden,
was mit einem bedeutenden Teile, wie schon ervvahnt, eben
nicht der Fali ist. Ein eventueller Bucherabgang konne nicht
frtiher leicht genau ausgemittelt vverden, bis nicht eine neue
Konskription des gesamten Biichervorrates vollendet sein
werde. Filr allenfalls von der Lyzealbibliothek an Kallisters
Verlafimasse zu machende Ersatzansprtiche diirfte es zvveck-
mafiig sein, die von Kallisters Erben angebotene Vergleichs-
summe von 200 fl. anzunehmen, was auch infolge St. H. C. D.
vom 17. August 1831 genehmigt wurde. Danach sollten von
den 200 fl. zuerst diejenigen Kosten fur die Herstellung der
instruktionsmafiigen Ordnung in der Bibliothek bestritten
vverden, welche durch das friihere Versaumnis oder Vernach-
lassigungen Kallisters ervveislich verursacht vvorden sind. Da

1822 dasselbe in Lemberg, wo er vom 30. August 1825 bis 15. Sep- •
tember 1827 an der Universitat lehrte; am 23. Juli 1827 wurde er
Humanitatslehrer am Laibacher Gymnasium. Er war ein ebenso grofier
Literat als ausgezeichneter Linguist.
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Kallister nach Čops Ansicht infolge seiner Krankheit hochstens
durch ein Jahr an der Herstelluog der Ordnung der Bibliothek
mit Erfolg hatte arbeiten konnen, so wurde dieser Ersatz-
anspruch auf ein Jahr beschrankt. Der Rest hatte die Be-
stimmung, den Geldersatz an die Bibliothek fiir allfallige dem
Kallister zur Last fallende Bucherabgange zu decken; der
etwaige Oberschufi werde den Erben zuriickgegeben werden.

Da die Bibliothek dem Kallister bei seinem Amtsantritt
nicht liquidiert iibergeben wurde, wie sie iiberhaupt noch nie
revidiert worden ist, so kann, nach Cops Ansicht, Kallister
nur fiir die vvahrend seiner Verwaltung zugewachsenen Werke
und diejenigen, deren Vorhandensein in der Bibliothek vvahrend
dieser Periode sonst bewiesen werden konnte, verantvvortlich
gemacht werden. Cop hielt es daher vor allem notwendig,
die Revision der seit 1801 angeschafften, im Supplement-
kataloge verzeichneten Bticher vorzunehmeri, ferner diesen
Supplementkatalog mit Beniitzung der einzelnen Verzeichnisse
der von 1820 angeschafften Werke zu erganzen, jene Werke
aber, die weder im Katalog, noch im Supplement, noch in
den jahrlichen Verzeichnissen vorkommen diirften, bei der
Revision selbst einzutragen. Ferner liefi Cop die im Erd-
geschofi auf Haufen gelegten Bticher in die im zweiten Stocke
befindlichen Biichersale transportieren und reinigen, mulite
sie aber einstvveilen vor den Schranken, in die sie gehorten,
auf den Boden legen, weil das gehorige Ordnen und Aufstellen
derselben, zumal beim ganzlichen Mangel an Tischen in den
Biichersalen, viel Zeit gefordert hatte und tibrigens auch zu
besorgen war, es mochte dadurch in den Schranken eine zu
grofie Verwirrung entstehen, da es in denselben an Raum fehlte.

Nachdem auf Veranlassung des Rektorats ein Tisch und
mehrere neue p'acher fiir die Schranke angeschafft worden
waren, wurden diese Bticher im Jahre 1829 in den gehorigen
Schranken aufgestellt, soweit es eben bei dem Raummangel
tunlich war.
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Zufolge Gubernialverordnung vom 21. September 1829
ist gemafi dem St. H. C. D. vom 12. August 1826 die Biblio-
theksdotation nicht nur zur Anschaffung der Bucher und Be-
sorgung des Ei.nbandes, sondern auch zur Bestreitung der
kurrenten Kanzlei- und Reinigungserfordernisse im weitesten
Sinne des Wortes bestimmt, wovon das Brennholz, die Aus-
lagen auf Bau- und Einrichtungsreparaturen, dann die auber-
gewohnlichen Kosten der etwaigen Herstellung ganz neuer
Kataloge ausgenommen werden, hinsichtlich welcher der ge-
eignete Antrag zu stellen sein wird.

Zufolge Gubernialverordnung vom 24. September 1829
rvurden aus der Dotation fiir 1829 gekauft: 1 Sclireibtisch,
2 grobe Aufschlagtische, 1 VVaschkasten mit Waschbecken,
87 Biicherbretter, 10 Schreibzeuge und 4 Lesepulte, zusammen
um 70 fl. 81 kr.

Zufolge Gubernialdekret vom 17. August 1830, Z. 15.120,
wurde gemaG dem St. H. C. D. vom 15. Juni 1830, Z 3085,
und der Allerhochsten EntschlieGung vom 8. luni 1830 Cop
zum definitiven Bibliothekar ernannt und am 23. September 1830
beeidet. Eine formliche Ubergabe der Bibliothek fand nicht
statt.

Diese Ernennung forderte besonders Fr. Hladnik, damals
Prafekt des Laibacher Gymnasiums, durch seinen Bericht vom
9. Februar 1829, womit er den Čop empfiehlt; er sagt: <Čop
versichert, alle bedeutenden Bibliotlieken der Monarchie und
ibre Einrichtung und Vervvaltung im Detail zu kennen und
die in den meisten slavischen Dialekten, in der portugiesischen
und provengalischen Sprache verfaGten Bucher zu verstehen;
spricht und schreibt auGer der Amtssprache die krainische,
polnische, italienische, franzosische, englische und auch die
spanische Sprache; besitzt ausgebreitete Kenntnisse in der
Literatur der gebildeten Nationen; ist mit allen wichtigen
literar-historischen Werken, mit der Einrichtung der bedcuten-
den Bibliotlieken des osterr. Kaiserstaates und insbesondere
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mit der hiesigen Lyzealbibliothek vertraut; bewahret eine
gliihende Liebe zu dem bibliographischen Fache und scheint
bei seinem erprobten moralischen Charakter der tiichtige Mann
fur die milhevolle Arbeit zu sein, welche die der neuesten
Instruktion fiir Bibliothekare gemafie Einrichtung einer Biblio-
thek erfordert.* 1

Zufolge Gubernialverordnung vom 12. Marž 1831 wurde
der als Biicherkonservatorium bisher beniitzte Teil des grofien
Saales fiir das Landesmuseum bestimmt und mufite deshalb
sogleich geraumt werden. Zur Aufbewahrung der ausgeschie-
denen Biicher wurde nunmehr der Gang im zweiten Stock-
werke verrvendet, zum Teil wurden aber die Bticher auch im
letzten Bibliothekszimmer auf dem Fufiboden aufgestellt oder
ober den Schranken unordentlich aufgehauft.

Wie sehr Čop bemiiht war, die Interessen der Bibliothek
wahrzunehmen, dafiir spricht besonders sein Reformplan.

Am 9. Juli 1830 erhielt namlich Čop vom Gubernium den
Auftrag, binnen sechs Wochen einen umfassenden Bericht zu
erstatten, wie, in welcher Zeit und mit welchen Kosten die
Bibliothek vollkommen instruktionsmafiig zu ordnen sein wird
und welcher Teil der diesfalligen Kosten etwa aus dem von
den Kallisterschen Erben zur Deckung der allfalligen Ersatz-
anspriiche der Bibliothek an dieselbe erzahlten Abfindungs-
betrag von 200 fl. zu bestreiten kommen wtirde.

Am 20. Marž 1831 legte Čop seinen Entvvurf zur Reform
der Bibliothek vor. Nach einer lcurzen Darstellung des gegen-
vvartigen Zustandes der Bibliothek fahrt er fort: «Aus dieser
Darstellung ergibt sich die Notwendigkeit einer totalen Reform
derselben wohl von selbst; da ist alles erst zu machen. Es
ist keine einzige Titelkopie vorhanden, kein Buch hat irgend
eine Lokalsignatur oder sonst eine Ziffer, auch keinen Biblio-
theksstempel; kein Schrank hat eine Etikette oder einen
Numerus. Es mufi also mit einer neuen Konskription des

1 Zvon 1879, pag. 102.
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gesamten Biicherbestandes, d. h. mit der Verlegung des Grund-
katalogs, durch Anfertigung der Titelkopien begonnen werden,
wobei man zugleich die Bucher nach einem zweckmafiigen
wissenschaftlichen System aufstellen und nach vollstandiger
Vollendung der Konskription und, nachdem die Duplikate
und sonst vollig unbrauchbaren Bucher ausgeschieden und
verzeichnet worden sind, die vorgeschriebene Lokalsignatur
und den Bibliotheksstempel einfiihren milfite. Da aber die
Bucher aus Raununangel zu sehr aneinander gedrangt, ja
selbst in den Bilcherschranken hinter den Bilcherreihen auf-
einander gehauft sind und nicht iramer in den Fachern
stehen, in die sie gehoren, ist eine Vermehrung der Biicher-
schranke notwendig. Endlich wird der szientifische Katalog
anzulegen sein.»

Ftir das Verfassen der Katalogzettel hat Cop im eigenen
Wirkungskreise eine Instruktion ausgearbeitet. Er erldarte sich
zur eigenhandigen Abfassung der Titelkopien bereit, um bei
dieser Gelegenheit den Bibliotheksstand genau kennen zu
lernen und um von der skrupulosesten Genauigkeit der Be-
schreibung desto mehr uberzeugt zu sein. Dabei wollte er
sich im allgemeinen, namentlich hinsichtlich der Bestimmung
des Ordnungswortes, an die von M. Schrettinger in seinem
»Lehrbuch der Bibliothekswissenschaft» aufgestellten Grund-
satze halten; nur wurde er z. B. nicht mit Schrettinger alle Maier,
Majer, Mayer, Mayr, Meier, Meir, Meyer usw. auf Maier zurttck-
fiihren, noch den Titel «Was ist besser, Krieg oder Frieden?*
unter «besser* ordnen, oder die Werke von J. le Bond
d’Alembert unter DAlembert, sondern mit Ebert unter Alembert,
wie er sich iiberhaupt bei allen von Ebert in seinem Biblio-
graphischen Lexikon beschriebenen Werken vorzugsweise nach
ihm richten wilrde. Čop war ferner gegen die von der «Biblio-
theks-Instruktion» geforderten ausfuhrlichen Kollationierungs-
daten (Seitenzahl, selbst der Vorstucke, Indizes usw.), da sie
die Anfertigung der Titelkopien ungebuhrlich verzogern.
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Obwohl im Jahresbericht vom Jahre 1830 auf Grund der
friiheren Jahresberichte und der Ausweise der Kataloge, deren
Unvollstandigkeit aber bereits ervvahnt wurde, die Zalil der
Bande nur auf 20.464 angegeben vvurde, iverden nach Cop
vielmehr 13.000 Werke in 25.000 Banden zu konskribieren
sein, wozu noch ungefahr 1000 Zitierzettel kommcn. Fur die
Aufstellung und Konskription rechne er wenigstens drei Jahre.
Fiir die Titelkopien rechne er acht Ries Papier (um 192 fl.);
die Titelkopien-Formulare mufiten vom Buchdrucker rastriert
werden (um 8 fk).

Zufolge der Gubernialverordnung vom 2. April 1831 hat
Se. Majestat die Ubergabe der Zoisschen Mineraliensammlung
samt den Kasten an das Landesmuseum gestattet. Nach
der am 9. August 1831 erfolgten Ubergabe konnte nunmehr
die Zoissche Bibliothek aus Mangel an den notwendigen
20 Schranken nicht gehorig aufgestellt werden, wodurch die
schon geschilderte Unordnung noch vergrOfiert vvurde.

Laut Gubernialverordnung vom 17. Marž 1832, Z. 5215,
wurden zufolge des St. H. C. D. vom 25. Februar 1832 endlich
zur gehorigen Aufstellung der Zoisschen Buchersammlung
19 Schranke um 255 fl. C. M. bewilligt. Die Kosten sollten
einstweilen in zwei Jahresraten aus der Dotation bestritten
werden, da zu ervvarten sei, dafi die Bibliothek nach Her-
stellung der Ordnung aus der Veraufierung der Doubletten
diese Auslagen vvieder hereinbringen werde. Da die Schranke
aber erst im November 1832 geliefert vvurden, konnten die
Biicher auch nicht friiher aufgestellt werden.

Mit Gubernialverordnung vom 3. Marž 1832, Z. 4699
(St. H. C. D. vom 14. Februar 1832, Z. 563), wurde Čops Entvvurf
zur Reform der <in fruherer Zeit ganz verwahrlosten» Biblio¬
thek genehmigt. Es wird aber zugleich empfohlen, wenn nicht
die Lage der Bibliothek die Ansicht des Bibliothekars durch-
aus notwendig macht, zuerst den Grundkatalog zu verfassen
und dann dic Biicher aufzustellen und darauf im Grundkatalog
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die Lokalsignatur nachzutragen, sowie irgend eine kleine Partie
dauernd aufgestellt ist. Auch seine Ansicht hinsichtlich der
Aufnahme der Kollationierungsdaten wurde genehmigt.

In seinem ersten Bericht liber die Fortschritte der Regu-
lierung sagt Čop am 31. Oktober 1833: «Ich habe die eine
Hauptarbeit, die neue systematische Aufstellung des gesamten
Biichervorrates, soeben vollendet. Diese muhsarne und zeit-
raubende Arbeit war nicht nur wegen der friiheren unziveck-
maBigen Aufstellung derBticherund der in denBucherschranken
herrschenden Unordnung, welcher aus Mangel an Raum nicht
abgcholfen werden konnte, sondern auch darum zunachst
notwendig, weil das Bibliothekslokal um den grofien Saal,
in welchem sich die ans Museum tibergebene Mineralien-
sammlung befand., erweitert worden ist, welche Erweiterung
natiirlich die Umstellung des grofiten Teiles des Biichervorrates
zur Folge hatte. Da aber die fiir diesen Saal bestimmten
neuen Biicherschranke erst im November 1832 eingebracht
wurden, so wurde unterdes an der Herstellung des Grund-
katalogs ununterbrochen gearbeitet, und zwar wurden einige
Abteilungen der Bibliothek, die etwas besser geordnet waren,
namentlich die Bibliographie und Literaturgeschichte, Mathe-
matik und Physik, beschrieben. Dann muBte plotzlich ein
Zimmer im ErdgeschoB des Schulgebaudes, in welchem sich
eine bedeutende Anzahl von Doubletten und anderen, grofiten-
teils wohl schon bei der ersten Regulierung der Bibliothek
im letzten Dezennium des vorigen Jahrhunderts, wie es scheint,
zur Veraufierung ausgeschiedener und nirgends verzeichneter
Werke aufgeschichtet lag, geraumt werden. In Ermangelung
eines anderen Lokales mufiten diese Bucher in den oben er-
vvahnten neuen Biicherschranken, die eben noch leer standen,
einstweilen reponiert werden, nachdem sie vom Staube und
Moder, der sie durch Jahrzehnte bedeckte, gereinigt worden
waren. Sie wurden gehorig beschrieben, und zwar wurden
gegen 2000 Titelkopien von diesen Biichern verfertigt. Es
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befinden sich darunter manche seltene Inkunabeln und mehrere
andere schatzbare meist altere Werke. Darauf wurden diese
Biicher auf den Gang vor der Bibliothek, von welchem man
einen Teil zu diesem Zwecke verschalen lieB, iibertragen und
dort teils in alten Schranken, teils auf unterlegten Brettern
aufgestellt. Von diesen Biichern wurden nun nach und nacli
die brauchbaren den gehorigen Fachern einverleibt, die tibrigen
aber mit den sonstigen Doubletten zusammengestellt. — Nach-
dem der neu eingerichtete Saal von diesen Biichern geraumt
worden war, begann die neue systematische Aufstellung der
Biicher, wobei auch die Zoissche Sammlung in die gehorigen
Facher eingeordnet wurde. Der ganze Vorrat ist nun in vier
Zimmern in 70 Schranken aufgestellt. Die Inkunabeln wurden
in ihre wissenschaftlichen Facher eingeordnet. In den einzelnen
Biicherschranken hat man meist die alphabetische Ordnung
gevvahlt, mit jedem Format ein besonderes Alphabet beginnend,
weil eine alphabetische Ordnung beim Aufsuchen Vorteile
gevvahrt, die den Nutzen jedes strengen Systematisierens bei
der Aufstellung der Biicher tibervviegen. Durch die neue im
allgemeinen systematische, im einzelnen aber meist alpha¬
betische Aufstellung der Biicher wurde die Beniitzung der
Bibliothek wesentlich erleichtert. Nun wird an der Abfassung
des Grundkatalogs fortgearbeitet.»

Dem Jahresberichte iiber 1834zufolge wurde imjahre 1834
zunachst das Fach der alten und neuklassischen Literatur und
der Natunvissenschaften nebst der Okonomie und Technologie
von Čop eigenhandig beschrieben. Zur Forderung der Arbeit
beabsichtigte er aber, kunftig einige Facher dem Skriptor zur
Bearbeitung zuzuweisen.

Die Gesamtzahl der Bande Ende 1834 gibt Čop auf
Grund der unzuverlassigen Daten friiherer Jahresberichte mit
21.128 an. — Die vom Revisionsamte im Jahre 1834 nach
mehrjahrigerUnterlassungwieder abgegebenen Pflichtexemplare
machten 27 Bande 4 Hefte aus.
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Bevor noch Čop das unternommene Reformwerk vollenden
konnte, ereilte ihn der Tod. Am 7. Juli 1835 macht namlich
Kastelic die Anzeige, dafi Čop am 6. Juli 1835 um 8 Uhr
abends in der Save oberhalb Tomačevo, wohin sich beide
zum Baden begeben hatten, ertrunken ist.

Cop war der erste Bibliothekar, der den slavischen
Schriften, mit denen die Bibliothek bis dahin sehr stiefmutterlich
bedacht war, seine Aufmerksamkeit widmete. Seine Privat-
bibliothek, welche ungefahr 4000 Bande in fast allen euro-
paischen Sprachen zabite, wurde von Kastelic angekauft. Davon
wurden von der Studienbibliothek nach und nach 1291 Werke
erworben; die anderen wanderten zum grofiten Teil ins Ausland.
Uber Čop schreibt Kosmač: 1 «Als Menscli war Čop leutselig,
wohlwollend und sehr freundlich nicht nur gegen Vornehme
und Gebildete, sondern auch in gleicher Art gegen geringe
Personen; ebenso gefallig, zuvorkommend und bereitvvillig war
er auch gegen seine Untergebenen; besonders wenn ihn
jemand um Aufklarung, Belehrung oder Rat ersuchte, so war
er ilirn mit Leib und Seele zugetan. Mit Linguistik beschaftigte
er sich in und aufier seinem Amte.»

Mit Gubernialdekret vom 8. August 1835, Z. 15.425,
wurde Kastelic zum Substituten ernannt; er blieb in dieser
Eigenschaft bis 14. November 1836 und erhielt dafur eine
Substitutionsgebiihr von 761 fl. 40 kr. Unter seiner provi-
sorischen Leitung ist die neue Konskription unter Beihilfe
des Kosmač iim ein bedeutendes vorgeriickt. Er liat auch
die bis 1836 zusammen angelegt gevvesenen Vormerkungen
uber die »opera incompleta* und die »defecta* getrennt und
die bis dahin noch fehlenden Vormerkungen uber die «opera
continuanda» nebst dem Akzessionsprotokoll eingefahrt,
in welches der jalirliche Zuwachs nach der Art des Einganges
namlich: angekaufte Werke, Geschenke, Pflichtexemplare, ein-

1 Zvon 1879, pag. 133.
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getragen wird. Durch Allerhochste EntschlieGung vom 16. Sep¬
tember 1836 (St. H. C. D. vom 27. September 1836, Z. 5997,
und Gubernialdekret vom 15. Oktober 1836) wurde Josef
Calesanz Likawetz, 1 Piaristen-Ordenspriester und Pro-
fessor der Pbilosophie an der Grazer Universitat, liber sein
eigenes Ansuchen zum Bibliothekar der Laibacher Lyzeal-
bibliothek ernannt, mit 800 fl. Gehalt, der Naturahvohnung
und einer Personalzulage von 200 fl. Er wurde am 14. No¬
vember 1836 beeidet.

Eme formliche LTbergabe komite auch diesmal nicht statt-
finden. Infolge Gubernialverordnung vom 25. Janner 1837
solite die Ubergabe der Bibliothek an Likawetz mit Zugrunde-
legung einer speziellen Liquidation vorlaufig hinsichtlich der
unter der Copschen und Kastelicschen Amtsperiode ange-
schafften Biicher, liber welche die Verzeichnisse bereits be-
standen, stattfinden.

Mit Gubernialverordnung vom 9. Dezember 1836 wurde
die VerauGerung einiger unbrauchbarer Inventarstiicke der
Bibliothek um 17 fl. 42 kr. bewilligt und die Zurechnung dieses
Erloses zur Dotation genehmigt.

Als Likavvetz auf Anregung des Kastelic am 15. Dezem¬
ber 1836 um einen auGerordentlichen DotationszuschuG von
436 fl. 38 kr. ansuchte, um 111 Werke in 242 Banden aus
Cops NachlaG zu erkaufen, erinnerte das St. II. C. D. vom
10. Juni 1837 (Gubernialverordnung vom 24. Juni 1837), daG
es nach dem St. H. C.-ErlaG vom 12. August 1826 den Biblio-
theksvorstehern untersagt ist, iiber die bemessene ordentliche
Dotation um auGerordentliche Zuschiisse einzuschreiten. Nur
ausnahmsweise vvurden dennoch fiir 'den beantragten Ankauf
200 fl. C. M. bevvilligt, wahrend der Rest des Kaufschillings
aus der Dotation zu zahlen war. — Laut Hauptbericht vom
10. Oktober 1844 wurden aus dem Copschen NachlaG spiiter
noch 80 Werke um 133 fl. 55 kr. gekauft.

1 Geboren am 25. November 1777 in Schinkau in Bohmen.
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Ein Gesuch des Kosmač um Erhohung seines Gehaltes
auf 300 fl. begrundete Likawetz am 19. Juni 1837 unter anderm
folgendermaGen: «Das Verhaltnis des Kosmač zur Bibliothek
hat sich seit seiner Anstellung ganzlich geandert. Beim Antritt
iibernahm er bloG dieVerbindlichkeit, die gevvohnlichen Dienste
des Amtsdieners zu leisten. Bei der immer mehr wachsenden
Inanspruchnahme des Bibliothekspersonals sah sich die Biblio-
theksvervvaltung in die Notwendigkeit versetzt, um nicht
durch die Anstellung eines neuen Beamten dem Fonds lastig
zu fallen, den Kosmač, einen durch Gymnasial- und philo-
sophische Studien gebildeten Mann, auch bei solchen Arbeiten
zu verwenden, welche der Regel nacli den Skriptoren und
Kustoden ubertragen zu werden pflegen.» Darauf bestimmte
das St. H. C. D. vom 23. Dezember 1837, Z. 7964/2326 (Gu-
bernialverordnung vom 13. Janner 1838), daG das Gehalt des
jeweiligen Bibliotheksdieners zu Laibach kunftig mit 250 fl.
C. M. ohne Bekleidung betrage.

Im Herbst 1838 wurde der Zettelkatalog der Druck-
werke von Kastelic und Kosmač vollendet und die Titel-
kopien alphabetisch geordnet in 78 Schubern von der Form
ordentlicher Bande. Dieser Katalog wird nur von den Be¬
amten benutzt. — In den Ferialmonaten August und Sep¬
tember 1838 hat Likawetz saintliche in der Bibliothek befind-
licheWerke, welche bisher ohne Beriicksichtigung der Formate
aufgestellt waren, nacli ihren Formaten geordnet; ferner wurden
die unordentlich aufgehauften Bucher im letzten Zimmer in
die daselbst neu angeschafften, in der Mitte des Zimmers auf-
gestellten Biicherschranke nach ihrem Formate aufgestellt.

Mit St. H. C. D. vom 26. Mai 1838 (Gubernialverordnung
vom 15. Juni 1838) wurde die Anschaffung von vier Ries
lithographierten Papiers zur Fertigung des alphabetischen
Katalogs um 96 fl. aus dem Studienfonds bewilligt. Am
18. Marž 1840 war dieser Katalog in 8 Foliobanden mit 2876
Seiten vollendet und wurde darauf um 24 fl. in Halbleder
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gebunden. Er steht noch in Verwendung und kann von den
Lesern beniitzt werden. Fiir diese 8 Folianten wurde 1841
ein Schreibpult um 17 fl. angeschafft, wovon 15 fl. aus dem
Studienfonds und 2 fl. aus der Dotation gezahlt wurden. Dieses
Pult diente zum Nachsuchen und zur Eintragung des neuen
Zuvvachses in den Bandkatalog, denn ohne dasselbe sei, wie
Likawetz berichtete, das Aufschlagen dieses voluminosen Ka-
talogs sehr beschwerlich und zeitraubend, die Einschreibung
des Biicherzuvvachses sehr unbequem und aufhaltend und,
wie die Erfahrung seit der Obersiedlung in die jetzigen
ungenugenden Raume, in denen das Pult nicht aufgestellt
werden konnte, lehrt, ist auch die Abniitzung eine starkere.
Da die Leserzahl vom Jahre 1835 bis 1838 von 8962 auf
11.275 gestiegen war, ist das Lesezimmer zu klein geworden,
denn es konnte nur 26 bis 30 Leser aufnehmen, so daft von
der durchschnittlichen Zahl von 50 Lesern im Jahre 1838
einige stehen und andere wegen Platzmangel zuriickgewiesen
werden mufiten.

Der dringenden Bitte des Likawetz um angemessene Er-
weiterung des Lesezimmers wurde im Jahre 1839 auch wirk-
lich willfahrt; das erweiterte Lesezimmer bekam 18 neue Sessel
und konnte nunmehr 60 Leser aufnehmen.

Da aber auch die ilbrigen Biicherraume fiir eine den
berechtigten Anforderungen entsprechende Aufstellung noch
immer nicht geniigten, ersuchte Likawetz in wiederholten
Eingaben um eine notwendige Bauherstellung in dieser Be-
ziehung und um Anschaflfung von Biicherkasten. Auf sein
Betreiben wurde zunachst ein Teil des Ganges im zvveiten
Stockwerke zu einem Zimmer umgestaltet und mit neun
Biicherkasten um 154 fl. 60 kr. aus dem Studienfonds und
drei kleineren aus der Dotation gezahlten Schranken versehen.

Als am 23. August 1838 die k. k. Kammerprokuratur die
Ausscheidung der Barboschen Bibliothek aus der Lyzealbiblio-
thek angetragen hat, war Likawetz dafiir, denn diese Bibliothek
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sei ein Privateigentum, lege nur Pflichten und Verantwortung
fur jeden Schaden auf, die Reinigung ihres Lokales und ihrer
Biicher seien, weil unentgeltlich, nie vorgenommen worden
und sie diente ferner bisher zu gar keinem offentlichen Ge-
brauche. Durch ihre Entfernung wiirde ein Zimmer zur Auf-
stellung der Doubletten und anderer Werke verfugbar werden,
welche aus Raummangel auf dem Fufiboden liegen.

Mit Gubernialverordnung vom 27. September 1839 be-
scbloB endlich die Landesstelle, diese Biichersammlung aus-
zuscheiden. Sie wurde dem Otto Barbo am 25.Janner 1839
iibergeben. 1 In das von der Barboschen Bibliothek geraumte
Zimmer kamen aus dem zu einem Zimmer umgestalteten
Gange die Doubletten, inkompletten und nicht zu komplet-
tierenden und die unbrauchbaren Werke, um spater wegen
VerauBerung oder Austausch verzeichnet zu werden. Aus-
geschieden wurden bei dieser Gelegenheit 48 Inkunabeln,
welche um 88 fl. neu gebunden werden muBten, und zwar
auf Kosten des von Kallisters Erben ubergebenen Pauschales
von 200 fl., von welchem also noch 112 fl. iibrig blieben
(Gubernialverordnung vom 27. Juli 1839).

Nun konnte der Buchervorrat zweckmaBiger geordnet
werden, mit Ausnahme des letzten Zimmers, in welchem es
noch immer an Raum mangelte. Diese Biicher konnten nach
dem Jahresberichte fur 1840 erst dann geordnet werden, bis
die Bibliothek das in Antrag gebrachte, aus der kassierten
Kapelle im zvveiten Stocke herzustellende Lokal erhalten haben
werde. In Stattgebung dieses Antrages wurde von 1841 bis
1843 der bestandene Andachtssaal — Gymnasialkapelle —
unterteilt und das dadurch gewonnene, an die ubrigen Biblio-
thekslokalitaten anstoBende Zimmer der Bibliothek zugewiesen
und mit 22 Biicherschranken versehen. Erst jetzt war dem

1 Sie befindet sich derzeit ira Schlosse Kroifienbach bei Nassenfufi
in Krain.

6



dringenden Raumbedurfnisse durch die unermiidliche Be-
miihung des Likawetz abgeholfen.

Durch St. H. C. D. vom 11. Mai 1840 (Gubernialdekret
vom 29. Mai 1840) wurden fur zwei Ries mit gedruckten
Rubriken zu versehendes Papier zu einem Systematischen
Katalog 36 fl. aus dem Studienfonds und mit Gubernial-
verordnung vom 16. Juli 1842 neuerlich 43 fl. 20 kr. C. M.
fur diesen Katalog bewilligt. Derselbe war in 9 Banden im
Jahre 1844 vollendet, wurde 1849 mit Ubersichten versehen
und konnte von den Lesern eingesehen werden.

Seit 1840 arbeitete Likawetz mit Kastelic an der Lokal-
signatur, welche zugleich in den alphabetischen Katalog
eingetragen und 1845 vollendet wurde.

Gleichzeitig hat Likawetz das zur schnellen instruktions-
mafiigen Revision notwendige Lokalrepertorium in An-
griff genommcn und bis 1849 vollendet; dieser Standorts-
katalog war der Inbegriff der tabellarischen Obersichten,
welche liber jeden Schrank der Aufstellung gefiihrt vrurden
und in welchem die Biicher mit ihren Bibliotheksnummern in
derselben Ordnung verzeichnet waren, wie sie in den Schriinken
aufeinander folgten. Likarvetz hat auch einen Inkunabeln-
katalog eigenhandig und kalligraphisch schon verfafit. Der¬
selbe umfaGt Drucke vom Jahre 1470 bis 1536 nach den
Jahren geordnet. Von datierten Drucken von 1470 bis 1500
beschreibt er 336, von Inkunabeln ohne Jahr 10 und von
solchen ohne Ort, Jahr und Drucker 35. Die Bibliothek
besitzt aber derzeit von katalogisierten Drucken bis 1500
nach dem Zettelkalalog 412; da aber viele Beibande noch
unbeschrieben sind, so diirfte die wirkliche Anzahl noch
grofier sein.

Mit Gubernialverordnung vom 16. November 1842 wird
das Lyzealokonomat angevviesen, auBer dem Lesezimmer und
dem Arbeitszimmer des Vorstandes auch das an das Lese¬
zimmer grenzende kleine Eintrittszimmer, in vvelchem die
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Lehrer die Werke bentitzten, welche nicht herausgegeben
werden durften, beheizen zu lassen.

Im Jahre 1843 wird ein Geschenk des Landesmuseums,
bestehend in 365 Werken (675 Bande, 117 Hefte, 71 Blatter),
verzeichnet.

Am 10. Juli 1844 berichtet Likawetz: «Die Revision der
seit 1801 angeschafften Biicher bat den Abgang von vier
Werken im Werte von 16 fl. 27 kr. ergeben, der den Erben
Kallisters zur Last fallt. Ferner fallt dem Verlafi Kallisters
die nicht bewirkte Herstellung der instruktionsmafiigen Organi-
sierung der Bibliothek wahrend eines Jahres zur Last; da
aber diese Organisierung durch die Nachfolger Kallisters ohne
Inanspruchnahme der Dotation durchgefuhrt worden ist, so
konne man auf einen diesbezuglichen Ersatz verzichten, da-
gegen moge dem Kosmač ftir die in den Ferialmonaten durch-
gefuhrte Stempelung des gesamten Btichervorrates eine
Entschadigung von 50 fl. gezahlt werden.»

Da dieser Vorschlag mit Gubernialverordnung vom 3.Jan-
ner 1845 genehmigt wurde, verblieb von dem Pauschalbetrag
von 200 fl. ein Rest von 55 fl. 73 kr., welcher den Erben Kal¬
listers zuriickgegeben wurde.

Infolge Gubernialverordnung vom 16. August 1844,
Z. 18.451, wurde dem Historischen Provinzialverein fur Krain
1 Exemplar von Valvasors *Ehre» und Linharts «Geschichte»
abgetreten.

Am 12. August 1845 schlagt Likawetz dem Landes-
prasidium vor, der St. H. C. den Ankauf der Bibliothek des
im Jahre 1844 verstorbenen Slavisten Kopitar aus Krain um
1400 fl. zu empfehlen. Das Ausland habe fur diese Bibliothek
2000 Thaler angeboten; die Erben gaben also einen sprechen-
den Bevveis ihres Patriotismus, weil sie sich von Likawetz
bestimmen liefien, um diesen Schatz dem Vaterlande zu er-
halten, denselben um 1400 fl. der Lyzealbibliothek zu uber-
lassen.

6*
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Infolge Allerhochster EntschlieGung vom 24. Nov. 1845
(St. H. C. D. vom 28. November 1845, Z. 8500) vvurde der An-
kauf der Kopitarschen Bibliothek um 1400 fl. aus dem
Staatsschatze ohne Verkurzung der Bibliotheksdotation ge-
nehmigt. Der mitgekommene Katalog dieser Bibliothek ent¬
halt 1925 Werke in 2022 Banden, 1071 Heften und 144
Blattern; nach dem Hauptberichte fiir 1847 kamen jedocli
mit dieser Bibliothek in die Lyzealbibliothek 2084 Werke in
2105 Banden, 1088 Heften und 179 Blattern. Der Zettel-
katalog der Kopitarschen Manuskripte enthalt 43 Nummern,
von denen als das bedeutendste Manuskript der Laibacher
Studienbibliothek der «Codex Suprasliensis » besonders
erwahnt zu werden verdient. 1 Unter den Biichern nehmen die
slavischen Werke mit ihren wertvo!len Inkunabeln einen ersten
Platz ein.

Fiir die Unterbringung dieses bedeutenden Zuwachses
wurden fiinf neue Bilcherkasten um 60 fl. angeschafft. In
demselben Jahre kaufte Likawetz aus dem Nachlasse des
Grammatikallehrers Heinrich und des Gymnasialprafekten
Hladnig im Lizitationswege Bucher um 168 fl. 13 kr., deren
Ladenpreis 897 fl. betrug.

1 So genannt nach dem Kloster »Suprasl* in Rufiland, wo es von
alten Zeiten her bei den Basilianern aufbewahrt und von Bobrawski im
Jahre 1824 aufgefunden wurde, der im Jahre 1840 einen Teil (118 Blatter)
an Kopitar schickte; 51 Blatter dieses Kodex sind im Besitze des Grafen
Zamojski inWarschau und 16 Blatter in Petersburg. Er enthalt 24 Legenden
und 22 Homilien griechischer Kirchenvater, wurde im 10. bis 11. Jahr-
hundert geschrieben und ist bis jetzt die alteste cyrillische Handschrift
und das hervorragendste Denkmal des altslovenischen Schrifttums. Der
ganze Kodex wurde von Kopitar abgeschrieben (Ms. 1). Mit Unterrichts-
ministerialerlafi vom 10. Janner 1896, Z. 303, vvurde der kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften in Petersburg eine photographische Auf-
nahme unseres <Kodex» gestattet, da die gedachte Akademie eine photo¬
graphische Reproduktion des ganzen altslovenischen Denkmals beab-
sichtigte.
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Likawetz legte auch ein Doublettenverzeichnis an
mit Ausschlufi des Kopitarschen Ankaufes. Es enthalt 1641
Nummern in 2687 Banden. Im Jahre 1845 bestanden also
bereits alle notivendigen Kataloge.

Nun kam die Eti k ettierung an die Reihe, d. h. die
Bilcher sollten Riickenschildchen mit der Bezeichnung des
Standortes erhalten. Im Jahre 1847 erklart es namlich Likawetz
fur wiinschenswert, die Biicher mit einer auswendig ange-
brachten Lokalsignatur zu versehen und veranschlagt die
Kosten auf 500 fl.

In Erledigung dieses Vorschlages durch das St. H. C. D.
vom 19.Janner 1847 (Gubernialverordnung vom 3.Februar 1847)
wird darauf bemerkt, dafi solche auswendige Zeichen von der
Wiener Universitatsbibliothek mit einer sehr geringen Auslage
eingefuhrt worden sind und sich die Zweckmafiigkeit dieser
MaBregel bewahrt hat. Likawetz liefi nun die ungefahr 33.000
Bande desjahres 1847 durch einen Buchbinder mit Etiketten
versehen, vvelche mit Leim bestrichen und fur die verschie-
denen Wissenschaftszweige von verschiedener Farbe waren,
und zahlte. daftir sowie fur eine Schachtel mit zwolf Fachern,
enthaltend 6000 verschiedenfarbige Etiketten zum weiteren
Gebrauche, 40 fl. Am Ende des Jahres 1852 war auch die
aufiere Lokalsignatur durchgehends eingefuhrt und von 1848
bis 1858 wurden auch die Manuskripte auf Zetteln be-
schrieben und mit fortlaufenden Nummern versehen. Ent-
sprechend ihrer Herkunft aus den aufgelosten Klostern und
Kopitars Bibliothek sind sie rneist theologischen Inhalts und
manche Nummer ist fur den Slavisten interessant. 1

Laut ErlaB der St. H. C. vom 1. April 1848, Z. 2284/542,
sind durch die erfolgte Aufhebung der Zensur auch die

'Jagič: Slavica der Laibacher Studienbibliothek (aus: Anzeiger
der phil.-histor. Cl. 1899. Voskresenskij: Die slavischen Handschriften
der Laibacher Studienbibliothek (in: Abhandlungen der Petersburger
Akademic 31, p. 42). II j inski j: Rukopisi Kopitara 1904 (russ. S. A.).
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Vorschriften wesentlich geandert, welche bisher in bezug auf
das Verbot, gewisse Bucher in die Lesesale der offentlichen
Bibliotheken hinauszugeben, bestanden haben. Nunmehr habe
zur Richtschnur zu dienen, dafi wissenschaftliclie Werke, wenn
sie auch bisher verboten waren, unbedenklich auszufolgen
sind und nur offenbar unsittliche oder irreligiose Werke, wie
auch jene, welche zur Nichtbeobachtung der Gesetze auf-
reizen, zu verweigern sind. Im Erlafi der k. k. obersten Polizei-
behorde vom 29. Marž 1853 an die Statthaltereien wird in
bezug auf die Entlehnung konfiszierter Schriften die Er-
wartung ausgesprochen, dafi die Vorstande offentlicher Biblio¬
theken dafiir sorgen werden, dafi Bucher, welche in religioser,
politischer oder sozialer Beziehung unzulassige Tendenzen
verfolgen, der Beniitzung des groBeren Publikums, namentlich
der studierenden Jugend, entzogen bleiben, ohne dadurch den
Interessen wissenschaftlicher Forschung hindernd in den Weg
treten zu miissen.

Die Zahl der Leser ist von 12.228 im Jahre 1847 im
folgenden Jahre auf 10.159 gestlnken. Diese auffallende Ab-
nahrrie der Leser erklart Likawetz damit, daB die Studierenden
seit jenem Tage, wo man ihnen gestattete, eine Abteilung
der Nationalgarde zu bilden, die Stunden, die sie sonst der
Lekture in den Lesezimmern widmeten, in den Wachstuben
und Wirtshausern zubrachten.

Durch Gubernialverordnung vom 14. August 1848 wird
die Bibliotheksvorstehung aufgefordert, zu berichten, welche
hoheren Anforderungen an die offentliche Bibliothek gestellt
werden infolge der Einfuhrung der Prefifreiheit, Lehr- und
Lernfreiheit usw., ferner ob die Biicherraume und Lesesale
zweckmafiig und die Lesestunden geniigend sind und ob der
Kreis der Ausleihberechtigten nicht erweitert werden soli.

Nach Likawetz’ Bericht vom 14. September 1848 waren
damals drei wohl eingerichtete Lesezimmer, welche er flir
geniigend erklarte; er wtinscht zur Erleichterung und
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Beforderung der wissenschaftlichen Arbeit die Ausdehnung
der Ausleihberechtigten auch auf andere verlafiliche Personen
unter Beobachtung der notigen Vorsichtsmafiregeln und mit
Ausnahme seltener und kostbarer Werke. Bis dahin seien
vorschriftsmafiig auGerhalb der Bibliothek nur an Individuen
des Lehrstandes Biicher ausgeliehen worden. Mit dem Unter-
richtsministerialerlasse vom 20. Dezember 1849, Z. 6244, wurden
die Bibliotheken auch weiteren Kreisen zur hauslichen Be-
niitzung eroffnet, wobei aber noch immer dem Charakter dieser
Anstalten gemafi die Unterrichtskreise das Vorrecht geniefien.

Mit Gubernialverordnung vom 11. Juni 1849 wird der
Bibliothekar aufgefordert, bei der Anschaffung neuer Biicher
auch die Wiinsche des Lehrpersonals an der Musterhaupt-
schule nach Tunlichkeit zu berticksichtigen.

Infolge Unterrichtsministerialerlafi vom 3. Dezember 1848
ist in Zukunft die generelle Tabelle uber die Zah! der Be-
sucher und iiber die gelesenen Werke sowie das Verzeichnis
der den Professoren verabfolgten Werke mit der bisherigen
Umstandlichkeit nicht mehr vorzulegen, dagegen ist in die Zu-
standsberichte alles Wesentliche, vrorunter auch die wenigstens
annahernd anzugebende Zahl der Leser und Entlehner sowie
die Art der vorziiglich gelesenen Biicher, aufzunehmen.

Im Jahre 1848 schenkte der damalige Hofbibliotheks-
beamte Miklosich 31 Werke, meist Slavica, in 34 Banden
und 29 Heften. Im Jahre 1849 schenkte der gewesene Lai-
bacher k. k. Hofrat Karl Graf von Welsperg vor seiner
Abreise aus Laibacli der Lyzealbibliothek 320 Bande juridischer
Werke.

Am 12. Marž 1849 klagt Likawetz, dafi seit Aufhebung
des Biicherrevisionsamtes infolge der erteilten Prefifreiheit
die Laibacher Drucker keine Pflichtexemplare an die Lyzeal-
bibliothek abliefern.

Der Unterrichtsministerialerlafi vom 20. Dezember 1849
(StatthaltereierlaG vom 30. Janner 1850) erklart darauf, dafi die
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Vorschrift wegen Ablieferung von Pflichtexemplaren aller
gedruckten Gegenstande noch immer in Rechtskraft besteht,
dafi es aber seit der Aufhebung der Biicherrevisionsamter
an Organen zur wirksamen Handhabung derselben gebricht.
Gleichzeitig werden entsprechende Normen dariiber in Aus-
sicht gestellt.

Laut Gubernialverordnung vom 29. Dežember 1849 erhielt
die Bibliotheksverwaltung von da an die Zeitungen direkt von
den Zeitungsexpeditionen als Pflichtexemplare.

Zufolge Gubernialerlafi vom 5. Dežember 1849 hat das
Ministerium fiir Kultus und Unterricht am 25. November 1849
als aufierordentliche Dotation fiir das Verwaltungsjahr 1849/50
fiir die Laibacher Lyzealbibliothek 250 fl. C. M. bevvilligt, und
zvvar in Beriicksichtigung des Umstandes, dafi einerseits die
Verhaltnisse des Geldmarktes die Anscbaffung der im Aus-
lande erschienenen Werke fiir einige Zeit kostspieliger als
gewohnlich machen, anderseits es zur Unterstiitzung der in
betreff der hoheren Studien getroffenen Verliigungen unerlafi-
lich sein wird, dafi fiir die offentliche Bibliothek ohne Verzug
einige bisher mangelnde Werke (juridischen Inhalts) angeschafft
werden, wozu die systemisierte jahrliche Dotation nicht aus-
reichen wird.

1849 schuf namlich die Regierung in Laibach zwei Lehr-
sttihle mit slovenischer Unterrichtssprache fur Strafrecht und
osterreichisches Zivilrecht.

Am 13. Janner 1850 starb Likavvetz, nachdem er fast
durch 60 Jahre dem Staate getreu und eifrig gedient hatte.
Er ervvarb sich unserer Darstellung zufolge auf seinem Posten
das grofie Verdienst der systematischen Ordnung der aus
mehr als 30.000 Banden bestehenden Buchersammlung; ihm
verdankt die Bibliothek ihre Kataloge, welche er zum grofien
Teile aufierst nett eigenhandig schrieb, und die Etikettierung
des Biicherbestandes. Nun erst war eine erspriefiliche Be-
niitzung der Bibliothek recht moglich. Er war zugleich auf
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eine bequeme uad zweckmafiige Umgestaltung und Erweiterung
der Bibliothek auf sechs Biichersale bedacht und bereicherte
mit grofier Sachkenntnis die Bucherbestande, wobei er stets
das offentliche Bedilrfnis und die Wunsche des Lehrkorpers
mit groGter Sorgfalt als Richtschnur nahm. Nicht minder war
er bemilht, auGerordentliche Dotationen zu erwirken, um der
Bibliothek aus den Nachlassen des Cop, Kopitar und Hladnig
Schatze zuzufuhren, die ihr sonst entgangen waren. 1 Likawetz
war auch schriftstellerisch tatig.

Mit AUerhochster EntschlieGung vom 29. Juli 1850 wurde
Kastelic zu seinem Nachfolger ernannt, mit 800 fl. Gehalt
und Naturalwohnung im Lyzealgebaude.

Durch die Aufhebung des Lyzeutns 1850 erhielt die
Bibliothek eine Sonderstellung vom neuorganisierten Gym-
nasium, da dieses seme eigene Bibliothek errichtete, und wurde
mit dem gegenwartig geltenden Namen «K. k. Studienbiblio-
thek» benannt. 2 Der alte Bibliotheksstempel «K. k. Lyzeal-
bibliothek in Laibach» blieb aber in Verwendung. Doch
bestand zvvischen der Bibliotheksleitung und den Direktoren
aller in Laibach befindlichen Lehranstalten auch weiter ein
Wechselverhaltnis, indem die aus der Dotation zu machenden
Ankaufe mit Rucksicht auf die Antrage der verschiedenen
Lehrkorper, vornehmlich des GymnasialIehrkorpers, geschehen
muGten.

Infolge des Unterrichtsministerialerlasses vom 22. Dezem-
ber 1853 (StatthaltereierlaG vom 13. Janner 1854), betreffend
das Nebeneinanderbestehen, beziehungsweise die Trennung
der Gymnasialbibliothek und der offentlichen Studienbiblio-
thelc, wurden am 15. Februar 1854 vom Gymnasium an die
Studienbibliothek 9 Werke in 10 Banden abgetreten.

Mit UnterrichtsministerialerlaG vom 11. Oktober 1850
wurde der Amanuensis der Klagenfurter k. k. Bibliothek, Karl

1 Mitteilungen des Historischen Vereines fur Krain, 1850.
" Radics, Wochenschrift.
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Melzer, zum Skriptor der Laibacher k. k. Studienbibliothek
ernannt. Er leistete am 14. November 1850 den Eid, erhielt
von diesem Tage an sein Gehalt (jahrlich 400 fl.), wurde aber
schon am 28. Marž 1851 vom Bibliotheksdienste enthoben, um
als Supplent am Gymnasium zu wirken, bis er mit dem Unter-
richtsministerialerlafi vom 9. August 1852, Z. 7639, zum Gym-
nasiallehrer ernannt wurde. Vom 28. Marž 1851 bis 18. Dezem-
ber 1852 vvurde Melzer in der Bibliothek von Kastelic suppliert,
\vofur dieser monatlich 10 fl. bekam.

Am 11. November 1850 wird die Bibliotheksvorstehung
von der kais. Akademie der Wissenschaften versthndigt, dafl
infolge ihres Beschlusses auch die Laibacher Studienbibliothek
mit ihren Druckscliriften beteilt werden wird.

Dem Hauptbericht vom 31. Oktober 1851 zufolge hat
Kastelic den gesamten Biichervorrat durch mehrere Monate
revidiert und die Abgange vermerkt, damit dieselben aus dem
Pauschalbetrage von 100 fl. C. M. = 105 fl. 5. W., vvelche die
Erben des Likavvetz als Ersatz flir die Abgange an die Landes-
regierung eingesendet hatten, ersetzt werden. Es wurden
29 Werke vermifit; die grofte Zahl der fehlendenWerke schreibt
Kastelic dem unbedingten Vertrauen zu, welches Likawetz
seinen Lieblingen schenkte, welche die Bibliothek nach Be-
lieben betreten durften. — Kastelic konnte das vorhandene
Lokalrepertorium nicht als Grundlage einer verlaftlichen Re-
vision beniitzen, weil er bei der Revision vvahrgenommen hat,
dafl der Bibliotheksnumerus oft ubersprungen, mehrmals ein
und derselbe an zwei verschiedene Werke vergeben wurde,
manche Werke gar keinen Numerus und keine Lokalsignatur
hatten, manche Werke nocli gar nicht eingetragen waren und
manchmal Adligate ganz itbersehen worden sind. Deshalb
ordnete er den Zettelkatalog nach dem Bibliotheksnumerus
und fuhrte an der Hand desselben die Revision durch, indem
er dabei gleichzeitig die genannten Irrungen behob. — Bei
den Doubletten (gegen 2000 Werke) konstatierte er einen
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Abgang von 206 meist unvollstandigen Werken. Diese Dou-
bletten befanden sich in einem eigenen Zimmer, das als Rumpel-
kammer und Speisekammer und mitunter auch als Schlafkammer
beniitzt wurde und den Wirtschafterinnen und Kochinnen usw.
leicht zuganglich war. Die Bucher wurden nun gereinigt und
zum Teil mit den dazugehorigen vier Kasten und vier Stel-
lagen in den Bibliothekslokalitaten, zum Teil in zwei alte
Kasten auf dem Gange untergebracht.

Im Jahre 1851 wurde durch Kosmač der noch fehlende
sogenannte Nu m m er n- oder Inventarkatalog begonnen,
der alle Druckwerke mit fortlaufenden Bibliotheksnummern,
dann die Ordnungsworte, den kurzen Titel, das Format, die
Anzahl der Bande, Hefte und Blatter und die Lokalsignatur
enthalt. Am 14. September 1853 war er vollendet und enthielt
21.200Werke in 29.979 Banden, 1689 Heften, 232 Blattern. In
diesen Inventarkatalog wird seitdem der Zuwachs nach der Reihe
des Einganges mit fortlaufenden Nummern ersichtlich gemacht
und dem Titel nunmehr auch Ort und Jahr des Ersclieinens
beigefiigt; bei Fortsetzungen kommt an die Stelle des Nu-
merus ein horizontaler Strich, vvahrend auf den «Numerus»
am Ende des kurzen Titels hingewiesen wird.

Damit war die Organisation der Bibliothek nach den
Normen der «Bibliotheks-Instruktion;> vom Jahre 1825 vollendet.

Dieser Inventarkatalog hat aber die Eigenttimlichkeit, da6
verscliiedene Jahrgange mancher periodischen Schriften eine
eigene Inventarnummer und ofter auch eine eigene Lokal¬
signatur bekamen; der «Almanach der kais. Akademie der
Wissenschaften» hat 14 verscliiedene Inventarnummern und der
Catalogus cleri . . . dioecesis Labacensis-> erscheint sogar unter
35 Inventarnummern eingetragen; einzelne Jahresberichte einer
und derselben Mittelschule haben einen eigenen «Numerus» und
ebenso verschiedene Abhandlungen desselben Jahresberichtes.

Die Notwendigkeit einer neuen Anlage des Biicherinventars
ist infolgedessen einleuchtend; sie wird sich aber auch von
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selbst ergeben nach stattgefundener tlbersiedlung der Studien-
bibliothek in die neuen Raume, und zwar anlafilich der mit
der Neuaufstellung verbundenen Neusignierung nach dem
«numerus currens*, um so mehr, als im Inventarkatalog nocli
immer sehr viele Beibande unberticksichtigt sind.

Laut UnterrichtsministerialerlaB vom 23. November 1852
wurde Kosmač zum Skriptor ernannt und am 17. Dezember 1852
beeidet. Zum Bibliotheksdiener oder Amanuensis wurde darauf
Wilhelm Urbas 1 , Diurnist bei der Statthalterei, ernannt; er
wurde am 14. Februar 1853 beeidet, bezog bis 1. Marž 1854
jahrlich 250 fl. C. M. und von da an infolge Unterrichts-
ministerialerlafi vom 2. Marž 1854, Z. 3126, bis Ende Sep¬
tember 1856 jahrlich 300 fl. C. M., wo er auf eigenes Ansuchen
von seinem Posten enthoben wurde, da er sich dem Lehrfache
widmete. Spater erhielt er eine Professur an der Triester
Staatsrealschule.

Im Jahre 1853 zog Kastelic die Likawetzschen «Dou¬
bletten* in Untersuchung und fand, dafi von den 1641 Werken
mehr als die Idalfte gar keine Doubletten waren; diese wurden
deshalb beschrieben und inventarisiert. Aufterdem wurden
einige hundert, bisher nirgends verzeichnete Doubletten kon-
skribiert und in der Folge mit den iibrigen in ein Verzeichnis
vom 1. November 1860 gebracht. Die Titelkopien der Dou¬
bletten erhielten auch fortlaufenden Numerus, vvelcher mittelst
Etiketten zugleich auch aufien, am Rucken der Werke, ersicht-
lich gemacht wurde. Nach dem Plauptberichte uber 1860
war die Zalil der ausgeschiedenen Doubletten 1063 in 1849
Banden und 145 Heften, aufier 202 Kopitarschen Doubletten
in 763 Banden, 174 Heften und 9 Blattern.

Vom 15. September bis 15. Oktober 1855 fand eine totale
Revision aller im Inventarkatalog eingetragenen Werke statt;
dabei wurden die vorhandenen Kataloge berichtigt. Auf den

Geboren am 31. Juli 1831 in Laibach.
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Zetteln wurde die Stelle verzeicb.net, an vvelcher das betreffende
Werk im «Wissenschaftlichen Katalog* zu finden ist.

Zufolge UnterrichtsministerialerlaG vom 8. Juni 1856,
Z. 5217, erhielten auch die Zoglinge und Schiller der theo-
logischen Lehranstalt, der Mittelschulen und hoheren Spezial-
lehranstalten von Laibach mit AusschluG derUntergymnasiasten
und Unterrealschiller die Befugnis, Biicher aus der Studien-
bibliothek zu entlehnen, um dieselben zu Hause zu beniltzen.

Mit LandesregierungserlaG vom 8. Marž 1857 wurde Ludwig
Germonik, geboren 1823 in Fiume, damals Redakteuradjunkt im
Bureau der «Klagenfurter Zeitung*, zum Bibliotheksdiener oder
Amanuensis ernannt; er leistete den Diensteid am 27. April 1857.

Im Jahre 1856 war der Zettelkatalog der Druckvverke in
100 Schubern untergebracht, welche mit Schildchen versehen
wurden, heute fiillen diese Zettel 124 solche Futterale.

Im Jahre 1858 wurde der Katalog der »Bibliotheca patria»
nach drei Abteilungen in Angriff genommen: 1.) Titelkopien
von Werken, die von Krainern herrilhren, aber nicht in Krain
gedruckt waren; 2.) Werke, die Krain beriihren, aber nicht
von geborenen Krainern verfaGt und auch nicht in Krain ge¬
druckt worden sind; 3.)Werke, die in Krain gedruckt worden
sind. Dieser Katalog wurde spater nicht fortgesetzt.

Im Jahre 1857 wurden aus dem Nachlasse des Freiherrn
von Flodnig 81 Werke in 399 Banden im Lizitationswege
gekauft, meist deutsche, franzosische, englische und italienische
Klassiker, die friiher schvvach vertreten waren.

Als infolge UnterrichtsministerialerlaG vom 21. August 1858
die Bibliothekarswohnung, \velche im zweiten Stocke an das
Lesezimmer grenzte, ans Gymnasium abgetreten vvurde, bekam
Kastelic ein Wohnungsaquivalent von jahrlich 210 fl. vom
1. Oktober 1858 an.

Im Jahre 1858 war Kastelic ein halbes Jahr in Gorz auf
Urlaub abwesend; fur seine Vertretung erhielt Kosmač die
vorschriftsmaGige Substitutionsgebuhr von 136 fl. 50 kr.
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Im Jahre 1859 wird ein Geschenk Sr. Exzellenz Graf
Andr. von Hohenwart von 66 Werken in 85 Banden ver-
zeichnet. — Im Jahre 1861 erhielt die Bibliothek aus dem
Nachlasse des Gymnasiallehrers Franz Metelko 1 139 Bande
und 10 Hefte.

Mit Erlafi vom 8. Februar 1861, Z. 741, wurde ein Aus-
tausch von 92 Laibacher Duplikaten in 334 Banden und
88 Heften gegen 153 Duplikate in 151 Banden und 42 Heften
der Gorzer Studienbibliothek bewilligt; ebenso vvurden mit
LandesregierungserlaB vom ll.Juni 1862, Z. 7181, 38 Dupli¬
kate in 102 Banden und 4 Heften nebst 132 Kopitarschen
Duplikaten in 680 Banden, 127 Heften und 9 Blattern gegen
1118 Werke in 1450 Banden und 88 Heften aus der Čop-
schen Buchersammlung eingetauscht, wodurch die griechische,
lateinische, italienische, franzosische und englische Literatur
namhaft bereichert \vurde. Der iibrige noch immer bedeutende
Doublettenrest, grofitenteils unvollstandigeWerke, wurde durch
ein Geschenk des * Historischen Vereines fiir Krain »
noch um 42 Bande vermehrt. Ein Doublettenverzeichnis aus
dem Jahre 1862 enthalt 1152 Nummern in 1804 Banden,
124 Heften und 10 Blattern.

Als infolge Unterrichtsministerialerlafi vom 31. Marž 1887,
Z. 15.808 de 1886, die Doubletten neuerdings verzeichnet
werden muBten und der Schreiber dieser Zeilen daran ging,
dieselben auf Grund des vorhandenen Doublettenverzeichnisses
unter Berticksichtigung des seither stattgefundenen Tausches,
beziehungsweise Verkaufes, zusammenzustellen, fand er sie
ganz ungeordnet in verschiedenen Zimmern auf dem Boden,
in den Fensternischen und in alten Kasten auf dem Gange
vor der Bibliothek, vvohin sie jedenfalls wegen Platzmangel
gekommen waren. Trotz sorgfaltiger Reinigung konnten die
Spuren dieser Aufbevvahrung niclrt getilgt werden. Da es

1 Gestorben am 27. Dezember 1860.
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auch jetzt an Tischen fehlte, mufiten diese 1033 Werke in
1500 Banden im grofiten Biichersaal auf dem Fufiboden
alphabetisch gereiht werden. Zur Konstatierung, ob es wirk-
lich Duplikate sind, was eben bei 183 Nummern nicht der
Fali war, indem diese Werke entweder gar nicht eingestellt
oder aber in anderen Auflagen, beziehungsweise Ausgaben,
vorlianden waren, wurden sie mit dem bezuglichen Unikate
sorgfaltig verglichen. Nun denke man sich die in acht Zimmern
verteilten Schranke so hoch, dafi die Biicher aus den oberen
vier Reihen nur aufLeitern, die, \veil in ungenugender Zahl,
aus einem Zimmer ins andere geschleppt werden mufiten, zu
erreichen sind und uberdies die Biicher in den einzelnen
Fachern meist in drei, nicht gar zu selten auch in vier Reihen,
im allgemeinen weder nach Format, noch nach dem Numerus,
hoch nach dem Alphabet geordnet, so dafi man bei selten
oder gar nicht gebrauchten Werken gar keinen Anhaltspunkt
liber den Standplatz des Buches hatte, und ftir diese Arbeit
eine einzige Person: so vvird man sich vorstellen konnen,
wie miihsam das Herausheben und Wiedereinstellen eines
Buches aus diesen vollgestopften Fachern ftir den auf der
Leiter stehenden Beamten war und welche Arbeitsleistung
das Kollationieren dieser Doubletten verursachte, was aufier-
dem meist aufierhalb der Amtsstunden und in den Ferial-
monaten erfolgen mufite. Nach geschehener Vergleichung kam
die Herstellung undVervielfaltigung desVerzeichnisses, die Be-
stimmung des Antiquariatspreises, die amtliche Korrespondenz,
betreffend die geschenk- oder tauschweise Abgabe an Staats-
bibliotheken und den Verkauf der dann noch tibrig gebliebenen
Doubletten. Im Oktober 1895 wurde das Verzeichnis vollendet
und mit Unterrichtsministerialerlafi vom 25. Juli 1898, Z. 17.293,
wurde die von der Bibliotheksleitung beantragte geschenk-
oder tauschweise Abgabe der Doubletten an die Staatsanstalten
genehmigt. Nachdem die Doubletten 1899 mit dem Gegen-
stempel der Landesstelle versehen worden waren, vrarden an
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13 Anstalten 627 Werke in 797 Banden geschenkweise ab-
gegeben. Laut UnterrichtsministerialerlaG vom 30. Juli 1904,
Z. 25.557, wurde die kaufweise Verwertung des Restes von
172 Werken genehmigt und mit Unterrichtsministerialerlafi
vom 14. November 1905, Z. 32.589 ex 1904, im Sinne des
§ 76 der Bibliotheks-Instruktion ferner gestattet, dali der erzielte
Erlos alsVermehrung der Bibliotheksdotation behandelt werde.

Die Landesregierung erklart gelegentlich, dafi auf Grund
der Unterrichtsministerialverordnung vom 14. Oktober 1859,
Z. 15.096, Germonik lcein Bibliotheksbeamter, sondern nur
ein Bibliotheksdiener ist; nachdem er aber zufolge des An-
stellungsdekretes den Titel Amanuensis fiihrt, so wird ihm
derselbe wohl gelassen, aber bei einem alffalligen Wechsel
wird die Besetzung nach der kais. Verordnung vom 19. Ok¬
tober 1853 (R. G. BI. 1853, Nr. 266) vorgenommen und dem
neuernannten Diener der Titel eines Amanuensis keinesfalls
mehr gegeben werden.

Infolge Landesregierungsverordnung vom 3. Sept. 1862,
Z. 11.829, bekam die Studienbibliothek auch die Aufgabe,
die literarischen Behelfe fiir die geburtshilfliche Lehranstalt
in Laibach zu liefern, aber — ohne Erhohung der Dotation,
also nur soweit es die Geldmittel gestatten.

Anlafilich der am 24. und 25. Oktober 1864 mittelst Stich-
proben vorgenommenen Revision empfiehlt die Statthalterei,
zur Erleichterung der Ubersicht die bisherige Lokalsignatur
(II-E, 30.125-c), das heifit: Biichersaal II, Biicherschrank E,
Fach c, Inventarnummer 30.125, durch Ilinzufugung der Reihe,
ob vordere oder ruckwartige, zu erganzen. Infolgedessen
ging man daran, die Bilcher jedes Faches noch mit fort-
laufenden, rot geschriebenen Zahlen auf der Etikette zu ver-
sehen, welche angeben sollten, da^ wievielte Werk in diesem
Fache es sei.

Am 22. Janner 1864 berichtet Kastelic, dafi, seitdem die
Revisionsamter nicht mehr bestehen, die Pflichtexemplare nach
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Belieben abgeliefert werden oder nicht. Er bittet deshalb, die
Landesregierung wolle die notige Anordnung fur die genaue
Ablieferung derselben treffen. Darauf teilt die Statthalterei
am 19. Marž 1864 mit, daG die Bezirksamter von Neustadtl
und Adelsberg die Weisung erhalten haben, die in diesen
Stadten erscheinenden Pflichtexemplare zu sammeln und der
Studienbibliothek ganz- oder halbjahrig zuzustellen. Von diesem
jedenfalls praktischen Vorgange ist man leider wieder bald
abgekommen. Den Laibacher Druckern hat aber die Polizei-
direktion die geltenden Bestimmungen des PreGgesetzes in
Erinnerung gebracht und sie veranlaGt, protokollarisch zu
versprechen, sich kunftighin genau danach halten zu wollen.
Trotzdem herrscht auch heute noch zwischen der Bibliothek
und manchen Verlegern nicht immer das beste Einvernehmen.

Itifolge verschiedener Staatsministerialerlasse erhielt die
Bibliothek far die Jahre 1861 bis 1864 als Vergtitung fur
Zeitschriften im Sinne des § 69 derBibliotheks-Instruktion vom
Jahre 1825 auGerordentliche Aushilfen von 56, 91, 88, bezw. 70 fl.
und als Ersatz fur Agioverlust beim Einkaufe auslandischer
Bucher auGerordentliche Dotationen von 106, 86, 38, bezw. 102 fl.

Im Jahre 1865 ging Kastelic in Pension.
Zu den von ihm durchgeftihrten Einrichtungen gehoren

also die Einfuhrung des Inventarkatalogs, die (unvollendet
gelassene) Standortsbezeichnung der Bucher in den einzelnen
Fachern, die Revision und Berichtigung der verschiedenen
Kataloge anlaGlich einer totalen Revision des Biicherbestandes
und das Akzessionsprotokoll.

Die Bibliothek unter Muys.
1865 bis 1897.

Mit ErlaG des Staatsministeriums vom 30. Juni 1865,
Z. 3057, wurde Dr. Gottfried Muys' zum Leiter der k. k.

1 Muys war geboren in Krefeld in Rheinpreufien am 26. Dez. 1828;
von 1855 bis 1859 war er in Bonn Privatdozent fur Allgemeine Geschichte,
von 1859 bis 1863 o. 6. Professor an der Universitat in Lemberg, von
welchem Posten er am 21. Juni 1863 iiber seine freivrillige Resignation
in Gnaden enthoben wurde, Er war auch schriftstellerisch tatig.

7
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Studienbibliothek in Laibach ernannt, und zwar bis auf weiteres
gegen 840 fl. Gehalt und Quartieraquivalent jahrlicher 210 fl.,
solange als das fur den jeweiligen Bibliothekar bestimmte
Naturalquartier seiner Bestimmung nicht zuriickgegeben werden
kann.

Die Ubernahme der Bibliothek vom pensionierten Kastelic
geschah am 24. Juli 1865. — Bei der vora 3. bis 20. Novem¬
ber 1865 - vorgenommenen Revision wurde der Abgang von
19 Buchern konstatiert und ferner beanstandet, daG sich die
Manuskripte viel zu zerstreut in verschiedenen Fachern und
Schubladen befinden und nur demjenigen die Auffindung
derselben ermoglicht sei, der das Manuskript an den Ort der
Aufbewahrung legte, da eine Lokalsignatur im Zettelkatalog
der Manuskripte noch nicht enthalten war. Da sich auGerdem
bei der Revision zeigte, daG viele Bilcher ungebiihrlich lange
ausgeliehen blieben, erhielt die Bibliotheksvorstehung von der
Landesregierung am 17. Janner 1866 den Auftrag, die schon
langer ausgeliehenen Werke einzutreiben 1 und in Hinkunft
das Ausleihen von Werken auGerhalb der Bibliothekszimmer,
besondere Falle ausgenommen und selbst da nur bei Ver-
antwortung der Bibliotheksverwaltung, zu vermeiden, ferner
nachdriicklich darauf zu sehen, daG die von Kastelic ins Leben
gerufene Bezeichnung der einzelnen Bilcher in den einzelnen
Fachern mit fortlaufenden Zahlen ehestens durchgefuhrt und
bei den Manuskripten die Lokalsignatur eingefiihrt werde.

Infolge AllerhochsterEntschlieGung vom 26. Oktober 1865
erhielt vom 1. Janner 1866 an der Laibacher Bibliothekar 1000 fl.
und der Bibliotheksskriptor 500 fl. Gehalt.

In den Jahren 1866 und 1868 erhielt die Bibliothek eine
Gesamtvergiitung von 22, bezw. 93 fl. — Laut Staatsministerial-
erlaG vom 21. Janner 1865, Z. 12.352, sind die Bibliotheks-

1 Die Eintreibung der fiber den festgesetzten Ausleihtermin ent-
lehnten Werke geschieht in Laibach ohne Strafgelder.
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rechnungen und Jahresberichte kiinftighin nach dem Solar-
jahre vorzulegen. Seit 1866 wird in dem der Regierung vor-
zulegenden, systematisch nacb Fachern geordneten Verzeich-
nisse der angekauften Biicher jedem der Ankaufspreis bei-
gesetzt, so daG neben dem Einzelpreis der Werke auch die
Verteilung auf die einzelnen Disziplinen ersichtlich ist.

Im Jahre 1866 wurde das Lyzealgebaude als Cholera-
spital verwendet.

Mit scharfem kritischen Geiste ausgerilstet und im Besitze
umfassenderLiteraturkenntnisse besonders auf dem Gebiete der
Geschichte, klassischen Philologie und Archaologie, Linguistik
und modernen Weltliteratur widmete sich Muys mit Leib
und Seele der Vervollkommnung der ihm anvertrauten Anstalt.
Sein nicht gewohnliches Gedachtnis und seine Vertrautheit
mit dem Biichermarkte kamen ihm bei den Anschaffungen
sehr zustatten, wobei er mit groGem Geschick und mit Vor-
liebe den Antiquariatsmarkt ausniitzte. Er orientierte sich denn
auch bald liber die Mangel der einzelnen Literaturzweige, so
dafi er sie schon im Hauptberichte liber 1866 aufzahlen konnte.

Danach vermiGte er in dem ftir die Lehrzwecke des Gym-
nasiums wichtigsten Fachern nicht nur die meisten neueren,
sondern groGtenteils auch die wertvollsten alteren Werke, ohne
die an einen Aufschwung des wissenschaftlichen Lebens hier-
zulande, wie es doch durch die Bibliothek gefordert werden
soli, nicht zu denken sei.

Betreffend die klassische Philologie und Altertumswissen-
schaft fehlten Lachmann, Lobeck, Madvig, Ritschl, Bergk,
Bernays, Cobet, Heimsoeth, Hofmann-Peerlkamp, Lehrs ganz,
Boeckh, O. Miiller, Niebuhr, Welcker zum groGten Teil; die
neueren kritischen Ausgaben der alten Klassiker fehlten eben-
falls: weder Ritschls Plautus, noch Lachmanns Lucretius,
weder Madvigs Livius oder Cicero de finibus, noch Bekkers
Homer waren vorhanden. — Die Hauptwerke tiber die Ge¬
schichte des Altertums waren nicht zur Verfiigung, wie:

•7 *
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Bunsens -.Agyptens Stelle in der Weltgeschichte», Ewalds
«Israel», Movers «Phonizier», Wachsmuth, Druman, Schwegler,
Merivale u. a.

Ferner vermifite er die sprachwissenschaftlichen Haupt-
werke von Benfey, Diez, Diefenbach, Max Miiller, Zeuss,
Benecke, Forstemann, Ziemann u. a. Von Pott wurden nur
die «Zigeuner», von Simrock nur die «Edda» vorgefunden.

Fiir Literaturgeschichte ebenso vvie fiir Kunstgeschichte
fehlten die bedeutendsten Werke, wie: Ampere, Danzel, Guhr-
auer, Hettner, Hoffmeister, Ruth, Schack, Tayne, Ticknor,
Villemain, Wachsmuth.

Im P'ache der Philosophie gab es keine Gesamtausgaben
von Kant, Fichte, Schelling, Herbart u. a.; Buckle, Chalybaeus,
K. Fischer, Fortlage, Lotze, J. St. Mili, H. Ritter, Schopenhauer,
Uberweg, Ulrici, Volkmann, Weifie waren durch kein Werk
vertreten.

Ebenso fehlten die Werke der Historiker Justus Moser,
Joh. v. Miiller, Spittler, L. Ranke, Schlosser, Stenzel, K. A,
Menzel, Gervinus, Barante, Guizot, Macaulay, Prescott, Asch-
bach, Biidinger, Hofler u. a. fast ganz.

Am schlechtesten vertreten waren die modernen Klassiker.
Von Lessing war fast gar nichts da; ganz fehlten Arnim,
Brentano, G. Forster, J. G. Hamann, W. v. Humboldt, Plippel,
Jung Stilling, H. v. Kleist, Lichtenberg, Mendelsohn, Pestalozzi,
A. W. v. Schlegel, Thiimmel, Winkelmann u. a.

Aufierdem zeigte es sich, dali viele Werke inkoinplett
waren, indem es unterlassen worden war, die Fortsetzungen
anzuschaffen, z. B. Becker-Marquardts romische Altertumer,
Handworterbuch der Chemie von Fehling (nur die ersten vier
Hefte aus dem Jahre 1857), Stephani Thesaurus, Schmids
Enzyklopadie des Unterrichtsvvesens u. a.

Muys machte sich gleich daran, besonders durch Aus-
beutung des Antiquariats die durch die Versaumnisse vieler
Jahre entstandenen Mangel mit geringem Kostenaufwande
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abzustellen. Seiner unermudlichen Arbeitskraft gelang es, auch
die meisten der emahnten Liicken im Laufe der Jahre aus-
zufiillen, ohne deshalb unentbehrliche Neuerscheinungen zu
vernachlassigen oder aufierordentliche Dotationen zu verlangen.

Durch den UnterrichtsministerialerlaG vom 6. April 1867,
Z. 1894, wurde er zum wirklichen Bibliothekar ernannt und
als solcher am 23. April 1867 beeidet.

Infolge UnterrichtsministerialerlaG vom 19. Februar 1868,
Z. 903, wird der durch die Bibliotheks-Instruktion vom Jahre
1825 angeordnete tabellarische Ausweis iiber den Stand und
die Befahigung des Bibliothekspersonals aufgelassen und die
entsprechenden Daten nunmehr in den Jahresbericht auf-
genommen.

Der UnterrichtsministerialerlaC vom 22. Mai 1868, Z. 2562,
regelt den auswartigen Biicherausleihverkehr an den offent-
lichen Staatsbibliotheken.

Mit Allerhochster Entschliefiung vom 1. Dezember 1868
bekommt Kosmač in Anerkennung seiner vieljahrigen belobten
Dienstleistung eine Personalzulage jahrlicher 100 fl.

Mit Allerhochster EntschlieBung vom 10. Juli 1869 (Unter-
richtsministerialerlafi vom 13. Juli 1869, Z. 6213) wurde die
jahrliche Dotation vom 1. Janner 1870 auf 1000 fl, erhoht,
tvahrend gleichzeitig alle aufierordentlichen Dotationszuschilsse
eingestellt wurden. Die hohere Dotation machte es Muys
moglich, auch die bis dahin noch fast vollig unberiicksichtigte
Archaologie der Kunst und Mythologie und das Gebiet der
Orientalia zu begrunden. — Mit UnterrichtsministerialerlaG vom
20. Janner 1871, Z. 422, wird das Gehalt des Amanuensis auf
400 fl. erhoht (vom 1. Februar 1871).

Die Bibliothek des im Jahre 1871 verstorbenen k. k.
Gubernialrats Laufenstein wurde teilvveise von Muys an-
gekauft; dadurch wurde die mangelhaft vertretene franzosische
und englische Literatur durch fast samtliche Koryphaen
Frankreichs in Philosophie, Theologie, Geschichte und
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Nationalokonomie erganzt. — Durch das Gesetz vom 22. August
1871 (R. G. BI. p. 285) wurden die Beztige und die Stellung
auch der Beamten an der Laibacher Studienbibliothek geregelt
mit der VVirksamkeit vom l.Janner 1872.

Danach erhielt der Vorstand der Studienbibliothek den
Titel und das Gehalt eines «Kustos», namlich 1400 fl. und
300 fl. Aktivitatszulage, der Skriptor 800 fl. Gehalt und 250 fl-
Aktivitatszulage mit je zwei Quinquennalzulagen zu 150 fl.
■— Im Bedarfsfalle kann fur Schreibgeschafte zeitweilig ein
Diurnist aufgenommen werden.

Nachdem sich zufolgeVorstandsberichtes vom 12. April 1872
Germonik eigenmachtig von seinem Dienstposten entfernt hatte,
ohne seinen Aufenthaltsort anzugeben und den behordlichen
Aufforderungen zur Ruckkehr zu folgen, schlieGlich aber arn
23. Oktober 1872 auf seinen Bibliotheksdienst resigniert hatte,
blieb der Dienerposten bis 1900 unbesetzt, indem an Germoniks
Stelle durch den Unterrichtsministerialerlafivom23.Janner 1873,
Z. 819, Franz Gerkmann gegen einen Taglohn von 1 fl. vom
11. Marž 1873 bis 30. September 1875 als Diurnist auf¬
genommen wurde. An Gerkmanns Stelle trat mit 1. Oktober 1875
der Diurnist Ignaz Widmar.

Wahrend der Abvvesenheit des Germonik war gleichzeitig
Kosmač krankheitshalber dienstuntauglich; zufolge Unterrichts-
ministerialerlasses vom 29. August 1872, Z. 10.650, wurde er
mit Belassung seines Aktivitatsgehaltes von 1100 fl. und mit
dem Ausdrucke der vollen Zufriedenheit mit seiner 49jahrigen
treuen und ersprieBlichen Dienstleistung pensioniert 1 und an
seine Stelle wurde Franz Levstik2 zum Skriptor ernannt und
am 23. September 1872 beeidet.

1 Er starb schon am 1. Oktober 1872.
2 Geboren am 28. September 1831 zu Grofilaschitz in Unterkrain,

zuletzt Kontroll-Redakteur fur die slovenische Ausgabe des Reichsgesetz-
blattes. Er nimmt, als slovenischer Dichter, Kritiker und Philologe riihm-
lichst bekannt, in der slovenischen Literaturgeschichte einen hervor-
ragenden Platz ein.
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Laut Landesregierungserlafi vom 8. November 1872 hat
das Unterrichtsministerium den Lehrern der Lehrer- und
Lehrerinnenbildungsanstalt in Laibach das Entlehnungsrecht
verliehen und infolge des Unterrichtsministerialerlasses vom
24. Dezember 1876, Z. 20.591, dilrfen auch Zoglinge dieser
Anstalten die Bibliothek beniitzen.

Laut Unterrichtsministerialerlafi vom 20. Marž 1879,
Z. 17.020 de 1878, ist das Verzeichnis der angekauften Werke
auch dem Direktor der Lehrerbildungsanstalt, der zugleich
das Vorschlagsrecht erhalt, zur Einsicht einzusenden.

Da die mit Allerhochster Entschliefiung vom 12. Aug. 1835
bewilligte Subvention, durch welche das Ministerium des Aufiern
die Studienbibliothek mit einem Exempiar der »Monumenta
Germaniae historica* beteilte, im Jahre 1875 erschopft war,
wird die Fortsetzung dieses Werkes von da an aus der
Dotation bestritten.

Vom l.Janrier 1876 an wurde die Dotation von 1000 fl.
auf 1200 fl. erhoht und ist bis heute unverandert geblieben.

Als durcli Unterrichtsministerialerlafi vom 20. Juli 1876,
Z. 8874, die Bibliotheksvorstehung aufgefordert vvurde, sich
liber den Antrag, den Schiilern der unteren Klassen der
Mittelschulen den Zutritt in die Studienbibliothek nicht mehr
zu gestatten, zu aufiern, wollte Muys dieses Recht nicht ganz
aufgehoben, sondern nur auf die fleifiigen, mit Legitimationen
zu versehenden Schiller beschrankt wissen.

In der Wirklichkeit drangten sich die Schiller der unteren
Klassen der im Lyzealgebaude untergebrachten Anstalten um
10, beziehungsvveise 11 Uhr und an den freien Nachmittagen
ohne Unterschied ins Lesezimmer, um sich einen Platz zu
erobern. Dafi es da nicht ganz ruhig zuging und die wissen-
schaftlichen Arbeiter von den lauten Zwiegesprachen zvvischen
den Schiilern und dem sie bedienenden Diurnisten sowie von
dem Herumschieben der Stiihle nicht sehr erbaut waren, lafit
sich denken; dazu war dieses Lesezimmer fiir alle Leser, das
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ganze Bibliothekspersonal und filr alle Bibliotheksgeschafte
bestimmt. Erst 1896 wurde dieser langst empfundene Ubel-
stand teils mit Riicksicht auf die Beschadigungen des zweiten
Stockwerkes infolge des Erdbebens, teils zurErmoglichung von
Bibliotheksarbeiten abgestellt, welche sich durch die Raumung
einiger Btichersale und in Hinsicht auf die voraussichtliche
Obersiedlung in ein anderes Gebaude als notvvendig erwiesen
hatten.

Durch Unterrichtsministerialerlab vom 19. Janner 1879,
Z. 509, werden die geltenden Entlehnungsvorschriften auf die
Lehrer der staatlichen Gewerbeschulen ausgedehnt.

Als am 15. April 1880, Z. 162, die Direktion des Lai-
bacher Gymnasiums den Wunsch iiuGerte, dab dem Lehrkorper
auch am Montag vormittag der Zutritt in die Studienbibliothek
freigestellt werde, erklarte sich die Bibliotheksvorstehung nicht
filr berechtigt, die von den Vorgangern tiberkommene gesetz-
liche Ordnung abzuandern und den filr mannigfache interne
Bibliotheksverrichtungen seit Dezennien als notwendig er-
kannten und unbeanstandeten freien Wochentag ganz oder
teilweise aufzugeben. Die Bibliothek war also an fiinf VVochen-
tagen von 10 bis 12 Uhr und von 1 bis 3 Uhr offen; das
blieb so bis 1898.

Laut Unterrichtsministerialerlab vom 2. Janner 1886,
Z. 8671, sind die Entlehner zur Vergutung der mit dem Ent-
lehnen von Buchern aus fremden Bibliotheken verbundenen
Kosten verpflichtet.

Der Unterrichtsministerialerlab vom 31. Marž 1887,
Z. 15.808 ex 1886, betrifft die Ausscheidung der Doubletten
in naherer Ausftihrung und teilweisen Abanderung des § 74
der Bibliotheks-Instruktion vom Jahre 1825.

Am 16. November 1887 starb Levstik, und mit Unterrichts-
ministerialerlab vom 11. Marž 1888, Z. 3856, wurde der Ver-
fasser zum Skriptor ernannt.
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Im Jahre 1888 erhielt die Bibliothek im zweiten Stocke
zwei neue Bucherzimmer mit den notigen Schranken, so daB
die Biicher jetzt in acht Zimmern verteilt waren. Bei den
Buchern, \velche in die neuen Zimmer verteilt vvurden, mufite
natiirlich ebenso wie an den entsprechenden Stellen aller
Kataloge die Lokalsignatur berichtigt werden.

Vom 1. Oktober 1888 bezog der Bibliothekar wieder
seine Naturahvohnung im Lyzealgebaude; infolgedessen wurde
ihm das Quartieraquivalent von 210 fl. eingestellt und die
halbe Aktivitatszulage der VIL Rangldasse auf Grund des
Gesetzes vom 30. April 1889 angerviesen.

Laut LandesregierungserlaG vom 1. Dezetnber 1890,
Z. 14.120, ist von den Bibliotheksbeamten nur der Vorstand
bei feierlichen Anlassen und dienstlichen Vorstellungen zum
Tragen der Uniform verpflichtet (UnterrichtsministerialerlaG
vom 5. November 1890, Z. 2130).

Im Jahre 1891 muGten die erst im Jahre 1888 erhaltenen
zwei Bibliothekszimmer (7 und 8) im zweiten Stocke wieder
an das Gymnasium zu Unterrichtszwecken abgetreten werden.
Da die darin aufgestel.lt gewesenen Bucherschržinke nur zum
Teil im grofiten Saal in zwei Doppelreihen quer durch das
Zimmer liber darunter befindliche Mauern wieder aufgestellt
vverden konnten, mufiten die Biicher der iibrigen Kasten in
den anderen Zimmern nach MaGgabe des Raumes verteilt
vverden, was wieder eine Anderung der Lokalsignatur und
erhebliche Mtihe bedingte.

Infolge Anregung des Obersten Rechnungshofes hat die
Landesregierung am 11. Februar 1892 die Bibliotheksvorstehung
aufgefordert, sich zu erklaren, warum sie die Werke ftir die
Studienbibliothek seit 40 Jahren groGtenteils von einer Leip-
ziger Buchhandlung bezieht, statt durch den Bezug von einer
inlandischen Firma zum mindesten das Postporto zu ersparen.
Muys rechtfertigte darauf den Bezug von Leipzig durch die
Begtinstigungen, welche ihm gerade nur diese Firma gevrahrte,
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namlich 10 Prozent Rabatt ftir Nova, auch fur Zeitschriften,
und portofreie Zustellung aller Biicher, auch die antiquarischen,
und zwar die letzteren ohne Aufschiag. — Da die Laibacher
Buchhandler im Jahre 1898 der Studienbibliothek dieselben
(erlaubten) Begiinstigungen bewilligten, bezieht die Studien¬
bibliothek seither fast den ganzen Bedarf durch deren Ver-
mittlung. Der zehnprozentige Rabatt ist spater bei den Zeit¬
schriften, wie allgemein bekannt, aufgehoben worden.

Bis einschliefilich 1893 wurde die Beheizung der Studien¬
bibliothek aus dem Regiekostenpauschale des Gymnasiums
bestritten; von da an bezieht die Studienbibliothek ein eigenes
Beheizungspauschale von 60 fl. jahrlich.

Wie bekannt, kam in der Nacht vom 14. auf den
15. April 1895 liber Laibach eine Erdbebenkatastrophe. Zu
den stark beschadigten Gebauden zahlte aucli das Lyzeal-
gebaude. Gleich ara 15. April muBte Muys seine Amtsvvohnung
raumen und quartierte sich ebenerdig in der gevrolbten und
wohlerhaltenen Wohnung des Hausmeisters ein. Er erhielt seit
diesem Tage die volle Aktivitatszulage von 350 fl.; sein Gesuch
um Zuerkennung eines Quartiergeldes wurde aber abgewiesen.

Besorgt um das Schicksal der Bibliothek, trafen sich
beide Bibliotheksbeamte schon in den friihen Morgenstunden
nach der verhangnisvollen Nacht in den Bibliotheksraumen.
Da sahen sie bei einem Teile der Biicherkasten die Biicher
in den nur locker aufgestellten Reihen blofi aus ihrer verti¬
kalen Stellung nach der Seite umgeworfen, bei dem anderen
Teile dagegen die vorderen Reihen auf den FuBboden geworfen,
eben je nach der Stellung der Kasten gegen die StoBrichtung.
Der FMBboden aller Zimmer war bedeckt mit dem von der
Dečke abgefallenen Anvvurf. Abschreckend wirkte schon der
Zugang zu den Bibliotheksraumen. Fast alle Mauern hatten
mehr oder weniger bedeutende Risse, so daB sie mit eisernen
Stangen *gebunden» vverden muBten. Da diese Schliefien
durch die an den Mauern aufgestellten Stellagen ungefahr in
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der Hohe des funften der sieben Facher zwischen den Buchern
hindurch gefilhrt wurden, muBten die betreffenden Schranke
\vahrend der Maurer- und Schlosserarbeiten ausgeleert bleiben.
AIs spater wieder Nachfrage nach Buchern war, welche sich in
den letzten Fachern dieser Kasten befanden, so geschah es
nicht selten, dafi der sie aufsuchende Beamte oder Diurnist auf
das Vorhandensein des ungewohnten Einrichtungsstiickes erst
aufmerksam wurde, nachdem er beim ahnungslosen Besteigen
der Leiter mit dem Kopfe an die Stange gestofien war. —
Zum Glucke kamen wir immer mit dem bloBen Schrecken
davon.

Die Biicher aus dem grofien Saale auf der Nordseite
muBten zur Entlastung des zweiten Stockes auf dieser Seite
zum Teil in die friiheren wieder verfiigbar gewordenen Zimmer
7 und 8 desselben Stockwerkes, teils aus Mangel an geeig-
neteren Raumen in zwei ebenerdige Lokale tibertragen werden.
Da diese aber, wie sich der Ministerprasident Badeni bei
seinem anlaBlich des Erdbebens der Stadt Laibach abgestatteten
Besuche selbst iiberzeugte, feucht und deshalb zur langeren
Aufbewahrung der Bticher ganz ungeeignet waren, muBte der
darin befindliche Teil, zirka 16.000 Bande, im August 1897
in ein Zimmer des Landesmuseums iibertragen werden, welches
der krainische LandesausschuB der Landesregierung bereit-
\villigst zur Verfiigung gestellt liatte. Die Oberfiihrung dahin
kostete 112 fl. 24 kr.

Da aber infolge des neuerlichen stiirkeren Erdbebens
vom 15. Juli 1897 das Lyzealgebaude neuen Schaden ge-
nommen, muBten zur weiteren Entlastung des zweiten Stock-
werkes und zur Sicherung der unterhalb befindlichen Lehr-
zimmer auch die kaum wieder bezogenen Zimmer 7 und 8
abermals geraumt tverden, indem die Biicherschranice in ein
nicht beschadigtes Zimmer auf der Ostseite ubertragen wurden,
unterhalb dessen sich Uberdies lcein Schulzimmer befand. Weil
schlieBlich das Lyzealgebaude mit Beginn des Jahres 1902
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demoliert werden solite, muGte im September 1901 der ganze
noch im Lyzealgebaude befindliche Rest hinaus. Ein Teil kam
in ein zweites vom Landesausschusse mit Riicksicht auf die
unmogliche Beschaffung geeigneter Bibliothekslokalitaten der
Regierung im Landesmuseum iiberlassenes Zimmer, der andere
Teil aber gemeinsam mit dem II. Staatsgymnasium in ein
Privathaus in der Beethovengasse. 1 Die Ubersiedlungskosten
betrugen 707 K 78 h.

Die Studienbibliothek besitzt also jetzt in dem Privat-
hause vier voneinander getrennte Bilcherzimmer und das
Lesezimmer, in welchem alle Bibliotheksgeschafte abgewickelt
vverden und das 5 • 5 m lang und 4 m breit ist. Darin haben
ihre Arbeitstische die beiden Beamten, der Kanzleigehilfe und
der Bibliotheksdiener und sind aufierdem alle Kataloge,
die Fortsetzungen der angekauften Werke und eine kleine
Handbibliothek untergebracht. Im Keller dieses Privathauses,
der fruher ein Turnsaal war, sind ilberdies die Doubletten
aufbewahrt. In dem ungefahr 400 Schritte entfernten Landes¬
museum hat aber die Studienbibliothek aufterdem noch zwei
geraumige Zimmer zu ihrer Verfugung. Alle Bucher fullen
derzeit 132 Biicherschranke mit je sieben Fachern. Die Schranke
sind nicht nur langs der Wande, sondern auch in Doppel-
reihen im Innern der Zimmer, und zwar so dicht aufgestellt,
dalS man zvvischen den Reihen gerade noch mit der Leiter
passieren kann, um die Bucher herauszuheben. Die Licht-
verteilung ist infolgedessen sehr ungunstig, und an trtiben
Tagen kann man die Signatur nur in der Nahe der Fenster
lesen. Von dieser Art der Unterbringung der Bucher haben
wohl die wenigsten Besucher eine Ahnung, da sie ja immer
rasch bedient \verden; nur das Bibliothekspersonal hat die
grofiere und anRegentagen und imWinter noch unangenehme

1 Naher beschrieben ist diese Ubersiedlung in den «Mitteilungen
des osterreichischen Vereins fur Bibliothekswesen'>. 5. Jahrg., pag. 224.
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Miihewaltung, wenn die Biicher aus dem Landesmuseum
heriibergeholt werden miissen, wo sich ungefahr die Halfte
derselben befindet.

Die vielfachen Ubersiedlungen innerhalb und auGerhalb
des Lyzealgebaudes beanspruchten selbstverstandlich besondere
Sorgfalt und auGerordentlichen Arbeitsaufvrand von seiten des
Bibliothekspersonals, wenn dabei die unentbehrliche Ordnung
aufrecht erhalten und die Bibliothek jedesmal nach vollzogener
Ubersiedlung sofort der Beniitzung zuriickgegeben werden
solite, was auch immer geschah. Durch die Ubersiedlungen
sind namlich viele Umstellungen ganzer Bticherreihen und Ent-
leerungen der in den neuen Raumen nicht unterzubringenden
Kasten, anderseits rasche Zimmerung provisorischer, den leeren
Stellen langs der Mauern oder im Innern angepaGter Stellagen
und dementsprechend vielfache Anderungen der Lokalsignatur
veranlaGt worden.

Auf Grund des Gesetzes vom 15. April 1896 (R. G. BI.
Nr. 67) wurden auch die Gehalte der Bibliotheksbeamten
reguliert. Danach beziehen der Kustos und der Skriptor die
Gehalte der VII., beziehungsweise der VIII. Rangklasse der
Staatsbeamten.

Die Erdbebenkatastrophe und die bei den damaligen
trostlosen Wohnungsverhaltnissen nicht geringe Sorge um
eine angemessene Unterbringung des dem Bibliothekar Muys
iiber alles teuer gewordenen Instituts erschtitterten die Ge-
sundheit des sonst so rustigen Mannes derart, daG er mit
Ende Juli 1897 in Pension trat und schon 1898 von allen
irdischen Sorgen erlost wurde.

Unter seiner Leitung vermehrte sich der Bucherbestand
um 9320 Werke in 17.083 Banden, 3465 Heften und 797
Blattern. Ihm verdankt die Bibliothek in vielen Fachern erst
ihre wissenschaftliche Fundamentierung mit den unentbehr-
lichen neueren Hilfsmitteln ftir den Betrieb wissenschaftlicher
Studien.
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Es ware Undank, wenn ich an dieser Stelle rneiner Dar-
stellung, wo ich von meinem friiheren, wegen seines reichen
Wissens, seiner hohen Auffassung des Bibliotheksberufes,
seines makellosen Charakters und der steten Bereitwilligkeit
zu Aufklarungen in Bibliotheksangelegenheiten immer hoch-
verehrten Vorgesetzten scheide, es unterlassen wiirde, zu ge-
stehen, wie sehr ich mich ihm zu Dank verpfiichtet fiihle fiir
den Gewinn, den ich unter seiner Leitung fiir die spatere
Ubernahme der Bibliotheksverwaltung davon getragen habe.

*
* *

Mit UnterrichtsministerialerlaG vom 4. Dezember 1897,
Z. 29.411, wurde der Verfasser, der die Bibliotheksgeschafte
schon seit dem 22. Mai 1897 allein fiihrte, zum Kustos und
mit UnterrichtsministerialerlaG vom 14. April 1898, Z. 6621,
Lukas Pintar, Gymnasialprofessor in Rudolfswert, zum Skriptor
ernannt, letzterer jedoch bis zum ScliulschluG am 15. Juli 1898
am genannten Gymnasium in Verwendung belassen.

Der Zutritt in das Lesezimmer war nun auch Montag
vormittag gestattet und die nachmittagigen Lesestunden \vurden
auf 2 bis 4 Uhr verlegt.

Durch den UnterrichtsministerialerlaG vom 12. Aug. 1898,
Z. 16.199, wurde auf meinen Antrag das Entlehnungsrecht
auf die Volksschullehrer in Krain im Wege der Schulleitungen
ausgedehnt.

Vom 1. Janner 1900 erhielt der Diurnist Widmar den
Taglohn von 1 fl. 50 kr. und infolge LandesregierungserlaG vom
29. August 1902, Z. 3587/Pr., wurde er zum Kanzleigehilfen
mit dem Monatsgehalt von 120 K ernannt und der Studien-
bibliothek zur Dienstleistung zugewiesen.

Infolge UnterrichtsministerialerlaG vom 22. Oktober 1900,
Z. 6963, werden die Beziige des friiheren Hausmeisters des
Lyzealgebaudes, Franz Bolle, vom 1. janner 1901 in das Pra-
liminare der Studienbibliothek ilbertragen. Damit erhielt die
Studienbibliothek wieder ihren Bibliotheksdiener.
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In den Jahren 1898 bis 1900 wurden mit Rucksicht auf
die voraussichtliche Ubersiedlung und Neuaufstellung der
Bibliothek in dem projektierten Neubau, sowie um beim Auf-
suchen eines Buches dessen Stelle im Fache rasch und sicher
zu bestimmen, die verstellten Werke an den gehorigen Ort
zu bringen und die Bibliothek nacli langer Zeit wieder zu revi-
dieren und gleichzeitig zu reinigen, die Bucher jedes Faches
auf Tische gelegt, bei offenem Fenster geputzt, dann ohne
Rucksicht auf das bibliographische Format nur nach drei
Hohenformaten, und zwar Oktav bis 24 cm, Quart bis 32 cm,
Folio bis 45 cm, und in jedem derselben nach der Inventar-
nummer geordnet und in dieser Ordnung wieder eingestellt,
nachdem noch zuvor diese als vorhanden konstatierten Num-
mern in drei Verzeichnissen fiir die Oktav-, Quart- und Folio-
bande eingetragen worden waren. Mit Hilfe dieser Verzeich-
nisse konnte dann der Abgang konstatiert werden, indem
alle Inventarnummern, die darin nicht vorkommen, als nicht
vorgefunden bezeichnet werden konnten. Da es sich ferner
zeigte, dafi von manchen Werken die Titelkopien fehlten, so
wurde der Zettelkatalog in dieser Hinsicht revidiert und
darauf die vermifiten 1500 Titelkopien, zumeist von Beibanden
und Pflichtexemplaren, verfafit.

Um endlich dem schon anlafilich der Revision vom
Jahre 1865 gerugten Ubelstande beim Aufsuchen eines be-
stimmten Manuskriptes abzuhelfen, erbat sich der Verfasser
von der Landesregierung einige leere Kasten, welche nach
der 1899 stattgefundenen Ubersiedlung des I. Staatsgymnasiums
in einen eigenen Neubau im Lyzealgebaude zuriickgeblieben
waren, um die in allen Zimmern zerstreuten Manuskripte
darin nach ihrem Formate und Numerus unterzubringen,
und legte zugleich ein Verzeichnis an, aus dem der Stand-
ort jedes Manuskriptes ersichtlich ist. Dadurch ist ein rasches
Auffinden und Revidieren auch bei den Manuskripten er-
moglicht.
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Mit dem UnterrichtsministerialerlaG vom Jahre 1901,
Z. 18.945 (LandesregierungserlaG vom 27. Aug. 1901, Z. 14.271),
wurde der am 12. Juni 1901, Z. 188, von der Bibliotheksleitung
unterbreitete Antrag genehmigt, daG aus AnlaG der Neuauf-
stellung der k. k. Studienbibliothek nach dem Magazinssystem
in den fiir dieselben bestimmten Lokalitaten des projektierten
Neubaues auch eine Umsignierung nach dem «numerus cur-
rens» stattfinde, wobei die an der Grazer Universitatsbibliothek
bcslehenden Einrichtungen zum Muster zu nehmen seien.

Zum Schlusse seien einige Obersichtsdaten iiber den Auf-
wand, die Buchervermehrung, die Lesestunden und die Be-
niitzung beigefugt.

Aufvvand.
Der Aufwand der Lyzeal- und jetzigen Studienbibliothek

betrug seit der Grtindung im Jahre 1791 bis 1900:
a) fiir ordentliche und auGerordentliche Bticher-

anschaffungen, den Einband, Kataloge und
Kanzleierfordernisse.fl. 84.832

b) an personlichen Auslagen, wie: Gehalte, Unter-
stiitzungen und Substitutionsgebiihren . . .» 195.157

c) fiir Einrichtungsstiicke, einen Teil der Bau-
herstellungen, Obersiedlungen und Beheizung
(seit 1894).* 3.719

Gesamtaufwand . . . fl. 283.708
Die tibrigen Ausgaben fiir Bauherstellungen zum Zwecke

der Erweiterung der Bibliotheksriiume entfallen auf den Titel
»Konservierung des Lyzealgebaudes» und sind, sowie die Aus¬
gaben fiir einen groGen Teil der Biicherkasten, in den Akten
nicht ausgewiesen.

Buchervermehrung.
Ende Juni 1790 zahlt Wilde in seinem «Verzeichnis*

19.415 Bande. Ende 1800 enthalt Wildes «Catalogus» 9282
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Werke in 13.239 Banden. Bis 1814 existieren keine verlafi-
lichen Zuwachsprotokolle.

In einem Berichte von 1806 spricht Wilde von 16.000
bis 17.000 Banden. 1810 schatzt Agapito die Bibliothek auf
13.000 bis 14.000 Bande nebst zahlreichen Doubletten, im
Jahre 1811 aber auf 16.000 bis 17.000 Bande.

Dem Jahresberichte von 1820 zufolge waren 9764Werke
in 15.017 Banden, von 1825 14.376 Werke in 19.822 Banden
und von 1827 20.135 Bande vorhanden.

Im Jahresbericht uber 1834 gibt Cop die Gesamtzahl
der Bande auf Grund der «unzuverlassigen» Daten friiherer
Jahresberichte auf 21.128 Bande an. Definitiv sichergestellt
wurde der Biicherbestand erst durch den Inventarkatalog im
Jahre 1853 mit 21.200 Werken in 29.979 Banden, 1689 Heften
und 232 Blattern, ohne die Manuskripte. Unter Heft ist im
allgemeinen verstanden ein Werk bis 100 Seiten.

Die SchlulJzahlen in den folgenden Jahrzehnten sind:
Ende 1860 23.858Werke, 33.585 Bande, 2273 Hefte, 843Blatter,

logisierten Inkunabeln 412.
Die Zahl der seit dem Bestande der Anstalt durch Verkauf,

Tausch oder geschenkwei.se ausgeschiedenen «Doubletten*
belauft sich auf nahezu 10.000 Bande und Hefte.

Die Vermehrung geschieht durch Kauf, Tausch, Schenkung
und durch die Pflichtexemplare. Bedeutendere Schenkungen von
Privaten sind der Bibliothek bisher nicht zugekommen. Manche
Private uberliefien der Bibliothek einen Teil ihrer Bucher,
von dem sie sich wegen ihrer Abreise aus Laibach oder beim
Obertritt in den Ruhestand befreien wollten. So machten
Schenkungen vor ihrer Abreise aus Laibach: Gruber im

8
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jahre 1784, Wilde im Jahre 1809 (173 Bande), Welsperg im
Jahre 1849 (320 Bande) und der Gymnasialprafekt Taufferer
beim Obertritt in den Ruhestand im Jahre 1792 (85 Bande).
An dieser Stelle sei auch derjenigen Herren mit Dank er-
wahnt, die sich bei der Publikation ihrer Werke durch Zu-
sendung eines Freiexeinplars erinnern, dafi ihnen die Studien-
bibliothek einen kleineren oder grbBeren Teil des Materiales
fiir ihre Schrift geliefert hat. Immerhin ist der Bibliothek
auch durch diese kleineren Schenkungen manche Bereicherung
zugekommen.

Zu den bedeutenderen Bibliotheken, deren Bestande ganz
oder zum Teil durch Kauf ervvorben worden sind, gehoren
die Bibbliothek des Sigmund Zois, Cop, Kopitar, Freiherrn
von Flodnig und Laufenstein.

Lesestunden.
Von 1792 bis 15. Februar 1794 waren die Lesestunden

Sonntags, Dienstags und Donnerstags nachmittag; vom
15. Februar bis 30. September 1794 an allen Tagen von
10 bis 12 Uhr, also wochentlich durch 14 Stunden; vom
Oktober 1794 bis zum Jahre 18 . . aufierdem auch an Nach-
mittagen von 4 bis 6 Uhr; nach Cops Bericht vom lO.Juni 1831
waren die gewohnlichen Amtsstunden von 10 bis 12 Uhr
und von 3 bis 6 Uhr, und zwar auch an dem zum wochent-
lichen Ferialtag bestimmten Samstag, jedoch nur vormittags,
vvahrend der Nachmittag zur Reinigung und Herstellung der
Ordnung verwendet wurde. Der August und September waren
Ferialmonate.

Die nachste Envahnung der Lesetage und Lesestunden
findet sich erst in einem Berichte an die k. k. statistische
Zentralkommission vom 22. Juni 1871; danach war die Biblio¬
thek durch 6 Tage in der Woche taglich 6 Stunden offen.

Als der Verfasser im Jahre 1888 sein Bibliotheksamt in
Laibach antrat, war das Lesezimmer an allenWerktagen, aufier
Montag, von 10 bis 12 Uhr und von 1 bis 3 Uhr zuganglicli.
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Seit dem Jahre 1897 ist die Bibliothek auch atn Montag
vormittag dem Lesepublikum zur Verfugung, und die nach-
mittagige Lesezeit wurde um eine Stunde verlegt, namlich
von 2 bis 4 Ulir, da die kurze einstiindige Mittagspause fiir
das Bibliothekspersonal, welches nicht immer in der unmittel-
baren Nahe des Bibliotheksgebaudes ein passende Wohnung
finden konnte, schon lange fiir ungeniigend empfunden vvorden.
In den Ferialmonaten ist das Lesezimmer Dienstags und
Freitags von 10 bis 12 Uhr und von 2 bis 4 Uhr offen.

Beniitzung.
Vom 15. Februar bis 27. April 1794 war die durchschnitt-

liche Leserzahl 14. Uber die Beniitzung der Bibliothek bis 1813
liegen keine erschopfenden statistischen Daten vor. Die nun
folgende Statistik ist den Jahresberichten entnommen. Die ein-
geklammerten Zahlen geben die durchschnittliche tagliche Leser¬
zahl des Jahres an: 1815 (15 Leser), 1820 (18), 1825 (21), 1830
(30), 1835 (38), 1839 nach der stattgefundenen Ervveiterung des
Lesezimmers (48), 1845 (54), 1850 (47), 1855 (49), 1860 (45),
1865 (65), 1870 (85), 1875 (90 Leser in den Wintermonaten),
1880 (70), 1885 (60), 1890 (40), 1895 (40), 1900 (infolge des
durch das Erdbeben verursachten ungunstigen Zustandes der
Bibliothek nur 20). — Von da an bietet das Lesezimmer nur
fiir «drei» Leser Platz. — Eine genaue Zahlung der nach Hause,
beziehungsvveise nach auswarts entlehnten oder von ausvvarts
bezogenen Biicher findet erst seit 1900 statt. Danach wurden
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Alle Rubriken zeigen im ganzen eine steigende Tendenz,
was namentlich der intensiven Inanspruchnabme der Bibliothek
durch Priifungskandidaten zuzuschreiben ist. Die auswartigen
Gelehrten, besonders aus Konstantinopel, Bulgarien, RuBland
und Skandinavien, finden sich meist in den Ferialmonaten
ein, um da ktirzere oder langere Zeit ihre wissenschaftlichen
Arbeiten durch Benutzung des hiesigen Materiales zu fordern.

Druck von Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg in Laibach.










