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— — dem Verdienste seine Kronen.

,A.ls ich vor wenigen Wochen, noch tief ergrifFen durch den Verlust dieses wiirdigen Mannes, in diesen
Blattern die HofFnung ausserte, dessen fiir die Wissenschaften so reiches Leben umstandlicher besprechen
zu kbnnen, erwartete ich kaum, iiber alle wichtigeren Lebensumstande desselben vollstandige und zuverliis-
sige Nachrichten zn erhalten. Zur grossen Befriedigung aller Freunde des Hingeschiedenen fanden sich
jedoch unter dessen Papieren Materialien hierzu von seiner eigenen Hand, die mir durch die Gefalligkeit
des Erben zuganglich wurden. Der schlichte Ton der Bescheidenheit, die ungeschmiickte Darstellungsweise,
die sich in diesen Mittheilungen finden, geben gewiss das trefFendste Bild dieses einfachen, bescheidenen,
und doch so ausgezeichneten Mannes, so dass es dessen zalilreichen Verehrern wohl am liebsten seyn
diirfte, ihn selbst erzahlen, die Griinde, \velche seine Handlungsweise bestiinmten, selbst entwickeln zu hbren-
In den nachfolgenden biographischen Abriss soli daher aus diesen Materialien alles wbrtlich aufgenom-
men werden, was zur Publicitat sich eignet, und diess zwar um so mehr, als der Verfasser dieses Auf-
satzes sich gerne bescheidet, dass es ihm nicht zusteht, einem so hoch gefeierten Manne die im Motto
zugedachte Krone zu spenden. Mit der warmsten Theilnahme wird er Manner zu diesem Acte der
Gerechtigkeit sich erheben sehen, die mehr hierzu berufen sind. Moge indessen dem giitigen Leser das
geniigen, was dankbares Wohlwollen fiir den Verblichenen hier anspruchslos mittheilt.

Th o mas Dolliner wurde am 12. December 1760 zu Dorfern, einem zur Pfarre Altenlaak im
Herzogthume Krain gehorigen Orte, von zwar nicht armen, aber auch nicht vermoglichen Landleuten _
da der Besitz einer Ganzhube kein Reichthum ist _ geboren. Nachdem er im Lesen, Schreiben und
Beclinen theils in seinem Geburtsorte von einem sich dort aufhaltenden Schlossgeistlichen, theils zu
Tarvis in Karnthen, wohin ihn der Vater zur Erlernung der deutschen Sprache geschickt hatte, von
dem Ortsschuhneister den nothigen Unterricht empfangen hatte, erhielt er die erste Anleitung zur latei-
nischen Sprache von einem alten Geistlichen zu Bischoflaak, einem damals dem Bisthume Frejsingen un-
terthanigen, von seinem Geburtsorte beylaufig eine Stunde entfernten Stadtchen. Er konnte aber wegen
Dazwischenkunft zweyer Krankheiten, deren eine seinen rechten Fuss, die andere sein Leben in die
grbsste Gefahr brachte, erst zu Anfang des Schuljahres 1772/3 in das Gymnasium zu Laybach treten. Hier
vollendete er nicht nur die sechs Gymnasial-Classen, sondern auch den zweyjahrigen philosophischen
Lehrcurs und zwei Jahrgange des theologisclien Studiuins in den Jahren 1772/3 _ 1782. Sein Absolutorium
liber die erstern lautet: »Thomam Dolliner, Carniolum Locopolitanum, omnes humaniorum literarum clas-
)>ses sexennio abhinc ea singularis ingenii et assiduae applicationis commendatione absolvisse, ut primum
nsemper locum inter condiscipulos teneret, eodemque praemio donaretur;« iiber die letzteren aber:
>>excepisse praelectiones philosophicas universas, tum biennio integro theologicas constanter cum eminen-
»ti prof ec tu primae classis.«

Seit dem Anfange des philosophischen Studiums verursachte er seinem Vater keine Kosten mehr,
indem er durch Instructionen, Correpetitionen und durch eine Hofmeisterstelle sich den Unterhalt selbst
erwarb, und noch eine, fiir einen Studierenilen ziemlich betrachtliche Geldsumine in Ersparung brachte.

Da er eine vorziigliche Neigung zu den mathematischen Wissenschaften in sich fiihlte, so begab
er sich im Herbste des Jahres 17S2 nach Mrien , um hier die hbhere Mathematik und die Astronomie zu
studieren. Allein der damalige Professor der hoheren Mathematik, der Exjesuit Schiirfer selbst, bey
dem er sich meldete, und andere Bekannte stellten ihm vor, wie wenig Aussicht zu einer Versorgung
dergleichen Studien unter den obvvaltenden Zeitumstanden ilarbothen. Dadurch beunruhigt, gedachte Dolli¬
ner nach Laybach zum Studium der Theologie zuriickzukehren. Nur mit Miihe bewogen ihn einige
Landsleute, wenigstens zur Probe durch ein halbes Jahr die juridischen Vorlesungen zu besuchen; solite
ihm dieses Studium nicht gefallen, so vviire ja noch immer Zeit, im Friihjahre bey besserer Witterung
vvieder nach Laybach zuriickzureisen. Wie es ihm aber friiher mit anderen Wissenschaften erging, so auch
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jetzt mit der Rechtswissenschaft. Nachdem er sich durch einige Monathe mit Ernst daraul’ verlegtte, ge-
wann er sie lieb. Er beendigte also in den Jahren 1782/3 _ 1786 den juridisch-politischen Lehrcurs nach
Ausweis der erhaltenen Zeugnisse stets mit ausgezeichnetem und vorziiglichem Fortgange.

IVahrend des ersten juridischen Studienjahres lebte er grosstentheils von den in Krain ersparten
»nd mitgebrachten 300 Gulden. Ein Paar geringe Instructionen, die ihm von Freunden verschafft wurden,
liess er bald wieder fahren, weil die Schiller nichts lernen wollten, und er dieses weder leiden konnte,
noch eine Verantwortung auf sich zu nehmen Willens war. Die folgenden Studienjahre ging es schon
besser; er bekain Correpetitionen aus den Rechtswissenschaften, und zwar meistens von Mitschiilern, die
sich theils von selbst an ihn \vehdeten, theils ihm von den Professoren zugewiesen vvurden. Audi erhielt
er das Knaffl’sche, fur Krainer gestiftete Stipendium.

In den anderthalb Jahren 1787 und 1788 bestand Dol lin er die strengen Priifungen zur
Erlangung der juridischen Doctorsvviirde. Da er sich jedoch nicht friiher um den Promotions - Act bewarb,
so vvurde ihm diese Wiirde erst am 28. November 1796 ertheilt. Dieser Aufschub brachie ihm den
V ortheil, dass er die betriichtliche, binnen z\vei Jahren nach der Promotion zu entrichtende Einlage
in die juridische Witwen- Societats- Casse durch mehrere Jahre aufscliieben konnte, und auch die jahrlich
in diese Casse abzufiihrenden Beitrage durch eben so Iange Zeit ersparte. Nachdem er jedoch seine
Einlage einmal gemacht hatte, zahlte er seine Jahresbeytriige ununterbrochen fort, ungeachtet er fiir eine
eigene Gattin nicht vorzusorgen niithig hatte.

In den Verhaltnissen, in \velche er schon im Jahre 1788 kam, und von welchen er sich aus
rein literarischem Interesse lange nicht lossagen konnte, bedurfte er auch des Doctortitels eben nicht. Es
wurde ihm namlich, \venige Monate nach Vollendung der Gradus - Priifungen, von dem Universitiits - Syn-
dicus, Dr. Strahi, und dem damaligen Dečane der juridischen Facultat, Dr. Sortschan, dessen
Beyfall sich Dolliner in den erwahnten Priifungen ervvorben hatte, der unvermuthete Antrag gemacht,
mit dem Anfange des Schuljahres 178% das erledigte Lehramt derjenigen Rechtstheile, deren Kenntniss
den Zoglingen der k. k. Akademie der orientalischen Sprachen fiir nothig eraclitet vvird, an derselben
zu iibernehmen. So gering der damals von der k. k. geheimen Hof- und Staatskanzley, unter vvelcher
die Akademie steht, fiir einen Vortrag von zwei Stunden an jedem Tage bestimmte Gehalt von jiihr-
lichen 200 Gulden war, so nahm er doch den Antrag mit Freuden an, weil er immer mehr Lust trug
zu einem Lehramte, als zum praktischen Geschaftsleben. Das zu einem massigen Unterhalte noch iibrige
nbthige Einkcmmen hoffte er durch Correpetitionen sich leicht zu erwerben. Er lehrte demnach an der
gedachten k. k. Akademie wiihrend des Schuljahres 178V9 das natiirliche Privatrecht, das
allgemeine S t a a ts r e c h t und das Volkerrecht; versah aber dabei zugleich die Stelle eines Sup-
p lent en bei dem damaligen Professor des Kirchenrechtes an der Universitat, dem Regierungsrathe
Jos. Joh. Nep. Pehem, dem er auch bei seinen literarischen Arbeiten zur Hand ging, insbesondere
bei der lialb officiellen, im Jahre 1790 im Drucke erschienenen Schrift: »Historisch-statistische Abhandlung
von Errichtung, Ein- und Abtheilung der Bisthiimer, Bestimmung der Erzbisthiimer, Bestatigung,
Einweihung und Versetzung der Erz- und Bischbfe, vom rbmischen Pallium und Eide, \velchen die
Erz- und Bischbfe dem rbmischen Papste schworen mussen, und von den Gerechtsamen der Regenten
in Ansehung dieser Gegenstande, in vier Abtheilungen an das Licht gestellt von einem Freunde des
kirchlichen Alterthums. Wien, bei Horling , 1790.«

Auf Zureden P e h e m’s, seines besonderen Gonners, unterzog sich Dolliner w;ihrend des Jahres
1789 einer Concurs-Prufung fiir die ledig gewordene Stelle eines offentlichen Repetitors der
deutschen Reichsgeschichte, des Lehen- und deutschen Staatsrechtes an der damals in der Stadt bey
St. Barbara bestandenen k. k. Theresianischen Ritter-Akademie, womit ein besserer Gehalt von 500 fl.
verbunden war, und erhielt dieselbe durch Hofdecret vom 21. August 1789; wesshalb er auch das
Lehramt in der orientalischen Akademie nach Beendigung des Schuljahres aufgab, um mehr Musse zu
literarischen Arbeiten sich zu verschaffen.

Mit dem Eintritte in die k. k. Theresianische Ritter-Akademie erhielt er zugleich von dem dama¬
ligen Director der juridischen Studien, Freyherrn von Heinke, den Auftrag, die Stelle des erkrankten
Professors der deutschen Reichsgeschichte und der europiiischen Staatenkunde an der Universitat, Johann
Christoph Schmidt, zu versehen, \velchem Auftrage er durch volle vier Monate zur vollkommenen
Zufriedenheit der emahnten Herren entsprach. Eben so supplirte er auch im Jahre 1792 den Universi-
tats-Professor Bernhard v. Fblsch, bey einer demselben zugestossenen Krankheit in dessen Vorlesungen
uber das deutsche Staatsrecht durch die ganzen drey Sommermonate, und nahm die Endpriifungen ganz
allein vor. Den niimlichen Professor supplirte er auch sonst in allen Verliinderungsfallen nicht nur in
dem oben genannten Lehrfache, sondern auch in der Reichsgeschichte, deren Vortrag nach dem Austritte



iles Professors Schmidt mit jenem des deutschen Staatsrecliles verbunden vvurde. Bev den Semestral
Priifungen vvirkte er ebenfails jederzeit thatig mit.

Die ganze Zeit, vvelche .Dolliner bei seinen Amts- und Supplirungs-Geschaften eriibrigte,
bat er \viihrend seines neunjahrigen Dienstes aii den beiden Akademien in den Bibliotheken zugebracht
und mit Durclisuchung alter Manuscripte der k. k. Hofbibliothek eine grosse Menge unbekannter
Materialien zur Aufhellung der deutschen Reichs- und Kirchen-, vvie auch der bsterreichischen Staats-
geschichte gesammelt. Einen Theil dieser Materialien verarbeitete er dann in einzelnen Abhandlungen,
andere beniitzte er zur Abfassung zvveckniassiger Erlauterungen iiber die vorgeschriebenen Lelubucher
iles Lehenrechtes, des deutschen Staatsrechts und der deutschen Reichsgeschichte. Mit diesen gelehrien
Arbeiten unermiidet beschaftiget, lebte er zufrieden mit der kleinen Besoldung von 500 fi., die ihm den
nbthigen Lebensunterhalt sicherte; und bevvarb sich um keine bessere Ansteliung an einem dritten Orte,
wo er des Gebrauches eines so ansehnlichen Biicher- und Manuscripten - Schatzes, wie die k. k. Hof¬
bibliothek darbietet, hiitte entbehren miissen.

Die vvichtigste, aus dieser Lebensperiode herriihrende Sammlung betrifft die Gescliichte der Concor-
date der deutschen Nation mit dem rbmischenStuhle; eine Frucht des unverdrossensten Fleisses vieler Jahre,
geeignet, diese in manchen Puncten noch ziemlich dunklen Verhandlungen in das gehdrige Licht zu setzen.
Sie blieb aber vvegen vorgekoinmener anderer Geschafte, dfterer Kranklichkeit, zunehmenden Alters und
geiinderter Zeitumstande zum grdssten Theil unverarbeitet in Dolliner’s Hiinden. Pline andere, ziemlich
betriichtliche Sammlung zu einer neuen, vermehrten und verbesserten Ausgabe der »Epistolae Petri de Vineis«
bat er, als ihm begreiflich vvurde, dass aus den eben gedachten Ursachen an eigene Verarbeitung derseiben
nicht mehr zu denken sei, liingst verschenkt.

Obschon Dolliner, fortdauernd mit gelehrten Arbeiten beschaftiget, die fiir ihn hbheres Interesse
hatten, wenig Sorge fiir Verbesserung seiner iiusseren Lage trug , so fiigte es sicli doch ohne sein Bemiihen ,
dass er nacli acht Dienstjahren in der Theresianischen Ritter-Akademie eine Vermehrung der Besoldung erhielt.
Als niimlich mit dem Anfange des Schuljalires 1797/98 die ervvahnte Akademie, die bis dahin nur mit besol-
deten Repetitoren versehen vvar, \velche mit den Zoglingen die Universitiits - Vorlesungen zu vviederholea
hatten, unveimuthet \vieder in ihrer urspriinglichen Gestalt in dem Favoritgebaude auf der Wieden mit
eigenen Professoren liergestellt vvurde, ward auch Dolliner sogleich als Professor der Reichs¬
geschichte, des Lehenrechts und des deutschen Staatsrechts mit dem systemisirten Ge
halte von 800 fl. in dieselbe versetzt.

Aber bald traten ungiinstigere Umstiinde ein. Der fortvvahrende Krieg mit dem revolutionirten Frank
reich steigerte allmahlich die Lebensbediirfnisse; das Papiergeld, in welchein die Besolduugen bezalih vvui
den, sank im AVerthe immer mehr; der kdrperliclie Zustand Dolliner’s schien sich von Jahr zu Jahr zu
verschlimmern. Dieser Zussmmenfluss von Umstanden machte ihn besorgt, dass, wenn die sich stets vergrbs
sernde Zerriittung der Gesundheit ihn nbthigen solite, um die normalmassige Pension nachzusuchen , seine
kiinftige Subsistenz nur unzulanglich gedeckt seyn \viirde. Er beschloss daher, sich nicht an den Aufenthalt
inAVien zubinden, sondern sich um eine mit besseremEinkommen versehene Lehrkanzel an einem andern Orte
zu bevverben. Nachdem er den Gedanken, ein zu Freiburg im Breisgau und ein zu Lemberg in Erledi
gung gekommenes Lehramt zu suchen, aus verschiedenen Bedenklichkeiten \vieder aufgegeberi hatte, brachte
er im Jahre 1800 eine Bittschrift um die an der Universitat zu Prag erledigte Lehrkanzel des Kirchenrechts
ein , vvelche ihm unterm 2. Jiinner 1801 auch vvirklich verliehen vvurde. Als er jedoch im foJgenden Friihjahre
sich an seinen neuen Anstellungsort begeben vvollte, erreichte seine fortdauernde Kranklichkeit und Schwache
einen so hohen, und mit so bedenklichen Sjmptomen begleiteten Grad, dass er sich nicht fahig fiihlte, die
vorgesetzte Reise nach Prag anzutreten, und das ihm daselbst verliehene Lehramt mit dem Anfange des zvvej
ten Semesters zu iibernehmen. Aut den Rath derAerzte erbat er sich daher eine unbestiminte FristzurErholung,
und als er sich nach Verlauf eines Semesters noch nicht hinreichend gestiirkt fiihlte, resignirte er das Prager
Lehramt freywillig, und behielt seine Lehrkanzel an der Theresianischen Ritter-Akademie bev. Bey Gelegenheit
der Annahme seiner Resignation wurde ihm jedoch die ehrende und beruhigende Zusicherung ertheilt, dass,
»\venn er nach Herstellung seiner Gesundheit um ein erledigtes Lehramt, fiir vvelches er die erforderlichen
Eigenscliaften besitzt, ansuchen vvird, auf ihn auch ohne Erbffnung eines Concurses vorziigliche Riicksiclit
vverde genommeri vverden.«

Fiir die aufgegebene Prager Lehrkanzel erhielt Dolliner eben von Prag aus bald eine, vvenigstens
ehrenvolle Entschadigung. Nachdem seine Kriifte vvieder zugenonnnen hatten, setzte er seine literarischen Be-
schaftigungen fort und gab im Jahre 1S03, bei Gelegenheit einer in der Theresianischen Ritter-Akademie unter
allerhbchsten Auspicien abgehaltenen juridischen Disputation des Freiherrn v. Aichen den »Codex epistolaris
Primislai Ottocari II. Bohemiae Regis« heraus. Dieses Werk \vurde bald der k. bohmischen Gesel I-
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kchaft der WissenSchaften bekannt, nnd fand bei derselben so vielen Beifall, dass sie den Verfasses
am 29. December 1S03 zu ihrem Mitgliede ernannte, imd ihm das diesfallige Diplom zustellen liess.

Eine andere Entschiidigung fiir seine Resignation, geeignet, seine aussere Lage wesentlich befriedi-
gender zu gestaUen , wurde ihm zu Theil, als er nach fortschreitender Verbesserung seiner Gesundheitsum
stande, gestiitzt auf die oben erwahnte Zusicherung, sich im Jahre 1S04 um das an der Wieuer Univer-
sitiit erledigte Le hranit des Kirchenrechtes bevvarb , mit avelchem ein systemisirter Gehalt voh
2000 fl. verbunden vvar, vvelclies ihm mittelst Hofdecretes vom 28- Februar 1805 auch wirklich verliehen
vrurde. Seit dem Antritte dieses neuen Lehramtes theilte ihm Hofrath v. Zeiller, damals Director der Juri-
sten-Facultat, Beysitzer und Referent der Hof-Commission in Justiz-Gesetzsachen, alle in das geistliche Fach
und das Elierecht einschlagenden Actenstiicke mit, die in dessen Referate bei der gedachten Hofcommis-
sion vorkamen, um Dolliner’s Privatgutachten dariiber einzuholen. Der Letzlere ergriff mit Vergiliigen
diese Gelegenheit, um praktische Uebung in geistlichen Geschiiftssachen zu erlangen.

Den Vortrag iiber das Kirchenrecht suchte Dolliner fiir seine Zuhorer so niitzlich einzurichten, als
es die Kurze der hierzu bemessenen Zeit moglich machte. Seine Vorganger beschrankten sich beinalie ganz
auf die Erkliirung des gemeinen canonisclien Rechts. Er glaubte dagegen, dass seinen sovvohl geistlichen
als \velllichen Zuhorern fiir ihren kiinftigen Beruf die Kenntniss des besonderen osterreichischen Kirchen
rechts eben so nothvrendig, ja noch nothwendiger sey, als die Kenntniss des canonischen Rechts, welches
in sehr vielen Fallen nicht mehr in Ausiibung kommen konnte. Bei der grossen Menge der osterreichi-
schen Gesetze in publico-ecclesiasticis hatte er die schvvierige Aufgabe zu liisen , in zwey Semestern das
zu leisten, \vas hinreichende Beschiiftigimg fiir volle vier Semester gegeben hatte.

Um Vieles schwieriger wurde in dieser Beziehung seine Lage aber noch, als durch die Studien
Hofcommissions-Verordnung vom 13. July 1810 der Vortrag des Kirchenrechts auf eine n Seme¬
ster reducirt und die zweyte Jahreshiilfte fiir den Unterricht im romischen Rechte _den er zugleich
zu iibernehmen hatte, — bestimmt wurde, welchem letztern Gegenstande noch zur Zeit, als Dolliner
studierte, drey volle Semester gewidmet waren. Er leistete indessen so viel, als nur immer thunlich war,
und zwar mit dem besten Erfolge. Freylich war es dabei notlnvendig, dass er unter seinen Collegen im
mer der letzte die Vorlesungen schloss, und die Endpriifuiigen nicht selten sogar iiber das Ende des
Schuljahres hinaus erstreckte, wozu noch der Umstand kam, dass er beinahe um die Hiilfte mehr Schiller
am Ende jedes Semesters zu priifen, fiir sie die Zeugnisse zu schreiben und mehr und grbssere Kataloge,
als andere juridisclie Professoren zu verfassen hatte.

Ausser allen diesen Arbeiten legte ihm das Lehramt des Kirchenrechts noch gar manche beson
dere Verbindlichkeiten auf. So musste er den strengen Priifungen aus diesem F'ache fiir die theolo
gische D o ctorswiirde und den C oncurs-Priifungen fiir C ur a t-Be n efi c i en behvoluien;
bey den letztern die Fragen zu den schriftlichen Ausarbeitungen der Concurrenten angeben; die Con
curs-El.aborate, sovvohl fiir die Pfarrpfriinden in Niederbsterreich, als auch fiir die Lehramter des
Kirchenrechts in allen Stiften, Kliistern und bischoflichen Seininarien der gesammten deutschen
Provinzen begutacliten ; die auf den Privat -Lehranstalten am Ende des Schuljahres aufgestellten k ir-
chenrechtlichen Streitsatze censuriren; die aus den durch ungiinstige Friedensscldiisse abgetretenen
Provinzen herbeistrbmenden Geistlichen vor ihrer Anstellung in der Seelsorge aus dem Kirclienrechte
priifen; bisvveilen abgeforderte Gutachten iiber kirchenrechtliche Fragen an die bffentlichen Behorden
abgeben u, s. f.

Neben diesen deni Kirchenrechtslehrer eigenen Obliegenheiten verrichtete Dolliner auch alle
Geschafte eines juridisclven Professors mit der grbssten Piinctlichkeit und Gewissenhaftigkeit. Wiihrend
seines ganzen Lehramtes an der Universitiit ist kein Concurs - Elaborat fiir eine erledigte juridisclie
Lehrkanzel vorgekommen, uber welches er nicht sein Gutachten ausgestellt hiitte. Von den ungefahr
anderthalb tausenil strengen Priifungen, die vvahrend seines Universifats-Dienstes fiir die
juridische Doctorswiirile in Wien abgehalten worilen sinil, rverden kaum vier bis sechs zu ziihlen
seyn, bei ivelclien er nicht gegenwiirtig gervesen w'are, und auch daran trugen nur die Semestral-
Priifungen Schuld, mit vvelchen er eben bescliaftiget war, und die er, um sie nicht iiber alle Gebiihr
zu verzbgern, nicht wohl unterbrechen konnte. Von den vorgeschriebenen Vorlesestunden hat er in der
ganzen Zeit seiner Amtirung nur neun, und z\var in einer Woche, wahrend welcher er vvegen eines'
Katharrhal - Fiebers das Bett liiithen musste, durch seinen Supplenten versehen lassen.

Als im Jahre 1810 durch die Jubilation des iiltesten Professors des juridischen Studienzweiges
eine der zwei hbchsten fiir dasselbe systemisirten Gehaltsstufen von 3000 fl. erlediget wurde, beivarb
sich Dolliner um dieselbe um so mehr, als er zwey Jahre friiher bey einem Falhi der Voiriickung
in die inittlere Gehaltsstufe von 2500 11. eines besonderen Zusainmentreffens von Umsfanden halber



iibergangen worden war. VVirklich wurde ihm auch, als eine Vergutung dieser Lebergehung, clie unmittel-
bare Vorriickuiig aus der niedersten iii die hochste Gelialtsstufe bewilliget. Dasšelbe Hofdecret vom 9.
Augusl 1810, vvelches dariiber entschied, trug ihm aucii _ in Folge der damals eingefiihrten neuen
Studien-Ordnung fiir das jurid. polit. Studiu in auf, vom nachsten Schuljahre an, neben dem Vortrage
iiber das Kirchenreclit, auch jenen des rbmischen Rechts zu ubernehmen, und zwar dieses fiir den ersten,
jenes fiir den zweiten Semester.

Unterm 5. Juli 1811 wurde ihm durch das Prasidium der k. k. Hofcommission in Justiz-Gesetz
sachen »iiber seine zur genauen Correctur der Auflage des allgemeinen biirgerlichen Gesetzbuches und
zugleich vermittelst mancher iiber den Text angebrachten Erinnerungen J sehr niitzlich geleistete Mithiille
die gnadigste Zufriedenheit Seiner Majestat zu erkennen gegeben.« Fiinf Jahre spiiter geruhten Seine
Majestat, ohne dass Dolliner sich im Entferntesten daruin bewarb, mittelst Hofdecrets vom 22. Septem
ber 1816 ihn »in gnadigster Riicksicht auf seine griindlichen Kenntnisse und iibrigen trefflichen Eigenschaften
zum ordentlichen Beysitzer der Hofcommission in Justiz-Gesetzsachen zu ernennen,
mit dem Auftrage, »den gewbhnlichen Sitzungen dieser Hofcommission beizuwohnen, und daselbst jene
Referate zu iibernehmen, die ihm vverderi zugetheilt vrerden.« Dem zu Folge besuchte er die Sitzungen
unausgesetzt und fiilirte bis zum Eintritte eines General - Referenten durch ungefiihr 11 Jahre auch das
Referat in geistlichen und Ehesachen , ohne dafiir irgend einen Gehalt zu beziehen.

Dankbare Anerkennung der grossen Verdienste Dolliner’s um die griindliche Bildung der ange
henden Juristen bewog im Jahre 1823 seine Zuhbrer, nachdem sie vonaufig die allerhochste Bevvilligung
dazu ervvirkt, liatten, sein Bildniss malen zu lassen, und es im Horsale des Kirchenrechts unter den Kilti
hissen anderer, um die Universitiit verdienter Professoren aufzustellen. Die Anspruchslosigkeit des wiirdigeu
Mannes ausserte sich auch bei dieser Veranlassung. Zur Aufstellung des Bildnisses wurde niimlich , wie
gewohnlich, eine Feyerlichkeit veranstaltet, und der Gefeierte dazu geladen; allein er war auf keine Weise
zu bewegen, dabei zu erscheinen, um nicht in einer an ihn gerichteten Rede Lobspriiche anhoren zu
miissen, die nur seine Bescheidenheit verletzt haben vviirden. Im Jahre 1830 liessen andere Schiller sein
Bildniss lithographiren und vertheilten die Exemplare davon an ihn, den Lehrkorper und andere Personen

Eine offentliche Anerkennung seiner erfolgreichen Anstrengung im Lehramte erlangte Dolliner
nach neunzelinjahrigem Universitiits-Dienste dadurch, dass ihm der Titel eines vvirklichen Regierungs
rathes taxfrey verliehen wurde. (Stud. Hofcom. Decr. vom 13. Sept. 1824.) Die nachste Veranlassung
hierzu gab die Vollendung des durch den sel Professor Kaufman n begonnenen Werkes: »Anfangsgriinde
des riim. Rechts,« durch die Hand D|olliner’š. Dass dieser indessen noch grossere Verdienste um das
Kirchenreclit hatte, ist wohl nicht zu bezweifeln, allein die Zeitverhaltnisse schienen zur bffentlichen An
erkennung derselben weniger geeignet. Sein im Jahre 1813 erschienenes Handbuch des in Oesterreich gel
tenden Eherechts bevviihrte sich insbesondere als ein in literarischer Beziehung classisches und in prakti-
scher Beziehung šehr gemeinniitziges Werk nicht nur fiir den Rechtsbeflissenen, sondern auch fiir Seelsor
ger und Staatsbeamte.

Nachdem Dolliner sein zw’eyundvierzigstes Dienstjahr beendiget hatte, und sich der Vollendung
des siebzigsten Lebensjahres uaherte, auch eine starke Abnahme seiner Krafte und viele Beliistigung durch
clie Zunahme seines Asthma humorale erlitt, entscliloss er sich, nach der Beendigung des Schuljahres 1830
um seine Jubilation anzusuchen, welche ihm auch durch allerhochste Entschliessung vom 15. Janner
1831 mit Beibelassung seines vollen Gehaltes bewilliget wurde, bei welcher Gelegenheit Se. Majestiit ihm
zur huldvollen Belohnung seiner Verdienste den Charakter eines wirklichen k. k. Hofrathes zu ver
leihen geruhten, mit dem ebenfalls sehr ehrenvollen Beisatze : »dass Allerhochstdieselben erwarten, ei
werde auch noch ferner , in so \veit seine Gesundheit und Anwesenheit in Wien es ihm mbglich macheii
den allgemeinen Sitzungen der k. k. Hofcommission in Justiz-Gesetzsachen beiwohnen , und entsprechendc
Dienste zu leisten sich bestreben.«

Als die k. k. Studien-Hofcommission die vorenvahnte allerhochste Entschliessung, mittelst Decrets
vom 22. Janner 1831, intimirte, unterliess sie es nicht, dem Jubilirten »bey diesem Anlasse fiir die Be
iniihungen, womit er sich wiihrend der ganzen bey dem Lehramte zugebrachten Zeit auszeichnete, ihre wolil
verdiente Anerkennung auszudriicken.«

Obgleich Dolliner nach seiner Versetzung in den Ruhestand sogleicb von der Lehrkanzel hiitte ab
treten kbrinen, so setzte er doch die Vorlesungen bis zum Schlusse des ersten Semesters fort, und unterzog
sich auch der Abhaltung der Semestral-Priifung. Als die k. k. n. b. Landesregierung davon in Kenntniss ge-
langte, gab sie ihm, durch Decret vom 15. Marž 1831, fiir diesen neuen Bevveis eines stets erprobten Diensf-
eifers ihre volle Zufriedenheit zu erkennen. Das Prasidium der Hofcommission in Justiz-Gesetzsachen machte
dem Hofrathe Dolliner unterm 14. Februar 1831 bekannt, dass es, in Betrachtung des in der allerhochsteu



Jubilations-Bevvilligung enthalienen Vorbehaltes, fortfahren vverde, ilm zu den allgemeinen Sitzungen der Hot-
commission einzuladen. Wirklich hat auch Dol lin er diese Sitzungen unausgesetzt bis kurze Zeit vor seinem
Tode besucht, und so der allerhochsten Ervvartung zu entsprecben siril bestrebt.

Als ofFentlicher Lehrer warHofrath Dolliner nun zwar vvohl j ubili rt, aber a Is Gelehrter undSchrift-
steller gomile er sich selbst keinen Ruhestand, und zvvar um so vveniger, als seine Gesundheitsumstande nach
seiner eigenen Versiclierung sich grossentheils sehr ertraglich zeigten, Es vvaren vorziiglich dreyerley literari-
sche Arbeiten, denen er seine Musse vvidmete, niimlich die Abfassung von Abhandlungen iiber manche dunkle.
streitige, oder missverstandene Stellen des allg. biirgerl. Gesetzbuches, vvelche Aufsiitze er in die gegenvvartige
juridisehe Zeitschrift einschalten liess. Als eine noch wichtigere und dringendere Aufgabe behandelte er die
Herausgabe einer vermehrten und verbesserten Auflage seines Eherechts, jedoch unter dem aus guten Griinden
abgeiinderten Titel: »Ausfiihrliche Erlauterung des zvveyten Hauptstiiekes des allg. biirgerl. Gesetzbuches «
Er fiigte hier dem Eherechte auch die Lehre vom Eheprocesse an, vvoiiiber bisher von ilim mir einzelne Ah
handlungen in verscliiedenen Zeitschriften abgedruckt vvorden vvaren, und liess diese beyden, den Ebeprocess
enthaltenden Bande _ als dritten und vierten Band des Eherechts _ zuerst erscheinen. Der sehr fleissig
umgearbeitete erste Band folgte ihnen, obgleich mit der Jahreszahl 1835 versehen, spiiter nach. Auch das
Manuscript des zvveyten Bandes vvar vollendel und der Censur iibergeben, komite jedoch — vvegen Hinder-
nissen, deren Erorterung nicht hierlier gehbrt _ bisher nicht gedruckt vverden. __ Als endlich durch den
sehr zu beklagenden, friihzeitigen Tod des Regierungsratlies und ProfessOrs Wagner die gegenvvartige juri-
dische Zeitschrift ihren Redacteur verlor, iibeinahm Dolliner, gemeinschaftlich mit dem Verfasser dieser
Zeilen, deren Redaction aus reiner Neigung fiir ein Institut, vvelches nach ihrer Meinung ein vvesentliches
Bediirfniss des juridischen Publicums in Oesterreicli zu befriedigen geeignet ist. Dolliner wendete hier
seine Aufmerksamkeit insbesondere den civilrechtliclien Aufsatzen zu.

Ausgezeichnet vvar aber sein ganzes Leben hindurch Dolliner’s gelehrter Fleiss und seine
literarische Thiitigkeit. Nur durch dieselbe vvar es auch moglich , einen so grossen Vorrath von
Materialien, theils zmn Behufe seiner Lehramter, theils fiir andere Abtheilungen der Wissenschaften,
die ilm besonders anzogen, zusammen zu bringen, wie ihn Dolliner vvirklich besass. Zahlreich sind
aber auch seine eigenen G e is te sp r o duet e, die theils unter fremden Namen, als Inau gural Risser-
tationen fiir Rechts- Candidaten, theils ohne, theils unter seinem eigenen Namen im Drucke erschienen.
Nach diesem Eintheilungsgrunde lassen sie sich aber nicht vvohl verzeichnen, indem dann einige aus
mehreren Banden bestehende Werke in verschiedene Classen gesetzt vverden miissten. Auch die chrono-
logische Ordnung diirfte sich hierzu nicht ganz anvvendbar zeigen, vveil ihr zu Folge die Titel melirerer
Werke, deren einzelne Biinde in verscliiedenen Jahren erschienen sind, mehrmals vviederliolt vverden miissten.
Am angemessensten diirfte es seyn, sie ohne eine andere Riicksicht in historische und juridisehe
Schriften abzutheilen, in vvelcher Abtlieilung sie auch am Schlusse dieses biographischen Abrisses
angegeben vverden sollen, da es fiir die zahlreichen Verehrer dieses vorziiglichen Gelehrten olme
Zvveifel vviinschensvverth ist, ein vollstiindiges Verzeichniss seiner Schriften zu besitzen.

Die Darstellungsvveise in Dolliner’s Schriften vvar stets einfach und sachgemass; er verschmiihte
allen Redeprunk; sein Styl zeigte sich aber durchaus als sehr deutlich und fasslich. Er selbst klagte indessen
oft, dass ihm der Ausdruck seiner Gedanken vveit mehr Miihe koste, als die Gedanken selbst; dass er die
fiir eine Behauptung aufgefundenen Griinde und Bevveise nicht sogleicli zu Papier bringen konne, sondern
deren Darstellung vorerst durch mancherley IVendungen der Rede versuchen miisse, bis er glauben konne,
sie nun Andern verstaudlich genug gemacht zu haben. Er vermuthete, diese Schvvierigkeit liabe ihren Grund
darin, dass er zu vvenig in der sogenannten gebildeten Welt gelebt liabe, um einer geliiufigeren und gesclnnei-
digeren Rede miichtig zu vverden. Solite man aber nicht vielmehr glauben, das Ideal eines guten Styles habe
ihm zu lebhaft vorgeschvvebt, als dass er sich nicht der Unzulanglichkeit des menschlichen Strebens, es zu
erreichen, bevvusst vverden musste ?

Mit seinen fiir die Geschichte und Rechtsvvissenschaft gesammelten zahlreichen Materialien ist Dolli¬
ner nie zuriickhaltend gevvesen, sondern hat sovvohl inlandischen als auslandischen Gelehrten aus seinem
Vorrathe jederzeit nicht nur alles, vvas sie zu ihren literarischen Arbeiten brauchen zu konnen glaubten,
gerne mitgetheilt, sondern gar oft denselben zu Gefallen vveitlaufige und sclivvierige, mit grossem Zeit-
aufvvande verbundene Untersuchungen angestellt. Dieses bezeugten dankbar: der salzburg’sche professor
des Kirchenrechts, Corbinian Gartner, dem Dolliner bei Sammlung der zu den deutschen Concordaten
gehorigen llrkunden und Actenstiicke an die Hand gegangen ist, in der Praefatio zu seinem Corpus juriš
ecclesiastici Catholicorum. Salisb. 1797, pag. N; der Freyburger Professor der Dogmatik, Engelbert Kliipfel,
dem Dolliner die von ihm selbst abgeschriebenen Briefe an Conrad Celtes, dessen Testament und eine
Alenge von Nachrichten iiber den gedachten Celtes durch eine vieljaluige Correspondenz verschafft liat, m



der im Jalne 1799 gedruckten Epistola ad Michaelein Federum decansa dilatae editionis vitae Conradi
Celtis, und in der Vorrede zu dessen Lebensbeschreibung selbst; der dermahlige Vice-Priisident des n. o.
Appellationsgerichts, Freyherr von Pratobevera, in Ansehung der ihm von Dolliner mitgelheilten
historischen Bemerkungen iiber das Eherecht der Juden in Oesterreich, im dritten Bande der Materialien
fiir Gesetzkunde und Rechtspflege, S. 281; der sel. Professor an der Theresianischen Ritter-Akademie, Job.
Kaufmann, in der Vorrede zu seinen Anfangsgriinden des romischen Privatrechts; der Professor des
Kirchen- und des romischen Civilrechts zu Prag, Joseph Helfert, in den Vorreden zu den ersten Auf-
lagen seiner Werke: iiber das Kirchenvermogen; iiber Erbauung, Erhaltung und Herstellung kirchlicher
Gebaude; iiber die Rechte in Ansehung der lieiligen Handlungen etc.; endlich iiber die Besetzung, Erle-
digung und das Ledigstehen der Beneficien; der Doctor Philipp Mayer, in der Vorerinnerung zu seinem
Patronatrechte; endlich der Professor des bsterr. biirgerl. Rechts zu Lemberg, Ignaz Grassi, in dem
Werke iiber das besondere Eherecht der Juden in Oesterreich.

Auch dem Freylierrn v. II o r m a y e r hat Dolliner, wie des Ersteren noch vorfindige Briefe zei-
gen, mehrfallig althistorische Aufklarungen: iiber die Euganeer; iiber den Lago d’Iseo; iiber das Verhiilt-
niss der Stadt Fiume zu Ungarn und zu Innerosterreich ; iiber die Herzoge von Meran u. s. w., und
zwar nach miihsamen Untersuchungen in den geeigneten Quellen mitgetheilt. Eben so hat er dem Profes¬
sor Raumer in Berlin zu dessen Geschichte der Hohenstaufen, dann dem Archivar P er z in Hannover,
fiir dessen Monumenta Germaniae, die Epistolas Petri de Vineis zukommen lassen, von welchen letzteren
er selbst eine neue, stark vermehrte und berichtigte Ausgabe aus den zahlreichen, in der k. Holbibliothek
zu Wien befindlichen handschriftlichen Exemplaren zu veranstalten vorhatte. In des Doctor Hiittner, im
Jahre 1819 erschienenen ausfiihrlichen Entwicklung der Lehre von der gesetzlichen Erbfolge in dem frey-
vererblichen Vermbgen nach dem osterreichisch-biirgerlichen Gesetzbuche riihrt der ganze fiirifte Abschnitt:
von den Verlassenschaften der geistliclien Personen aus einer Mittheilung D tol lin er’s lier. Der k o ni gl.
hohmischen Gesellschaft der Wissenscliaften zu Prag iiberliess er die aus einem, jetzt in der
k. Hofbibliothek aufbewahrten Codex des Hofrathes Denis abgeschriebene Sammlung der Briefe an Con-
rad Celtes; dessen in der Registratur der Wiener Universitiit aufgefundenes Testament, in welchem derselbe
das Itinerarium Antonini, jetzt Tabula Peutingeriana, seinem Freunde Conrad Peutinger zu Augsburg ver-
machte; wie auch alle Urkunden und andere Documente, die Dolliner zur Geschichte Bohmens gesam-
melt hatte, unter andern eine merkwiirdige, gleichzeitige Nachricht iiber die Aufnahme des papstlichen
Legaten, Cardinals Carvajal, von Seite der Bbhmen im Jahre 1448 u. s. \v.

Einladungen zuliterarischenUnternehmungen Anderer erhielt Dolliner ingrosser Zalil, z. B. zur Losung
der von Sr. kaiserlichen Hoheit dem Erzherzog Johann am 12. Februar 1812 aufgegebenen Preisfrage,
die Geschichte und Topographie Innerosterreiclis im Mittelalter betreffend; dann zur Mitarbeit an der
grossen Encyklopadie aller Wissenschaften und Kunste von Ersch und Gruber in Halle, im Jahre 1815;
zu der von der preussischen Akademie der Wissenscliaften zu Berlin im Jahre 1817 aufgesteliten Preisfrage
iiber das Jus Atticum; zu Beitriigen fiir eine vollstiindige, durch die nied. ost. Landstande beabsichtigten
Topographie des Erzherzogthums Oesterreich; zur Mitarbeit an den durch den seligen S a r t o r i fortge-
setzten Annalen der osterreichisclien Literatur; dann zu der im Jahre 1812 angekiindigten allgemeineu
Wiener Literatur - Zeitung, und zum Archive fiir Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst u. s. w. Ob
Dolliner bei einem dieser Institute sich vrerkthiitig bewiesen habe, oder ob er bei seinen vielfaltigen
Geschaften aus Mangel an Zeit daran gehindert wurde, lasst sich aus dessen liinterlassenen Papieren nicht
entnehmen. Nur so viel ist gevviss, dass er zu dem letzterwiihnten Archive, nachdem dessen Redaction an
den Universitats-Bibliothekar und Regierungsrath Riedler iibergegangen war, wirklich Reitrage geliefert
hat, indem die Redaction dieses selbst in einer Ankiindigung bezeugte. Auch ist aus den vorhandenen Brie-
fen des Professors David, als Secretiirs der kon. bohmischen Gesellschaft der Wissenschaften vom Jahre
1817 zu ersehen, dass Dolliner der Aufforderung der Gesellschaft, ihr in seiner Eigenschaft als Mitglied
Beitriige zu den Biograpliien dreyer in Wien verstorbener Mitglieder, des Hofrathes Hermann, des Doctors
Jeckel und des Professors Mayer zu liefern, grosstentheils entsprochen habe.

An Dolliner’s Bereitwilligkeit, Andern mit seinen Kenntnissen zu dienen , konnte vvohl nie ge-
zweifelt werden, und hiiufig botlien sich ihm auch Gelegenheiten dazu an. Vielfaltig wurde er von Seel
sorgern, besonders iiber Eherechtsfiille theils miindlich, theils schriftlich zu Rathe gezogen. Am meisten
wurde er aber von Ehestands-Candidaten, die sich mit einem Eheliinderniss behaftet rvussten oder glaubten,
consultirt, und um Verfassung von Dispensgesuchen angegangen, die grosstentheils den gewiinschten Zweck
erreichten, und ihm — wie er sich selbst ausdriickte — immer mehr Kunden zuzogen, besonders, da es
verlautete, dass er fiir seine Bemiihung dabei keine Belohnung fordere.

Angehenden Schriftstellern, besonders den Candidaten der juridischen Doctorswiirde, hat Dolliner
3
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durch Revisiou und Verbesserung ihrer literarischen Versuclie stels nvitgrosser Bereitvvilligkeit Beistand geleistet.
und sie zu dergleichen Unternehmungen ermuntert.

Wenn man Dollin.er’s eigenes literarisches Wirken betrachtet , so lasst es sicli vvolil kaum verken-
uen, dass ihn ein besonderer Hang zur Erforschung des noch Unbekannten auf seiner schriftstellerischen
Laufbalin leitete und aut' die BeschafFenheit seiner Geistesproducte Einfluss nahm. Nie beijuemte er sich
gerne zur Verfassung von Biichern fiir die Schule, so vveit es dabei nur darauf ankam, aus mehreren Bii-
chern ein neues zu machen. Er that es nur dann, vvenn er dem Andringen nicht vvohl ausweichen konnte;
zuletzt lehnte er dergleichen Arbeiten ganz ab, z. B. eine Aufforderung, Kaufmann’s » Aufangsgriinde des
Roin. Rechts« zum Behufe der Vorlesungen auf den italienischen Universitalen Oesterreichs in’s Lateinische
zu iibertragen. Docli riihrt die lateinische Uebersetzung der Anhange zum Strafgesetzbuche von ihm her. —
Aus dieser eigenthiiinlichen Geistesrichtung des wackeren Gelehrten, und vvohl auch aus dem Bevvusstsein
seiner hoheren intellectuellen Kraft ist es erklarbar, warum seine meisten Schriften und Aufsatze Gegen
stande und Fragen betrelfen, welche entvveder noch gar nicht bearbeitet, oder nicht gehorig beleuchtet
vraren, oder in Ansehung vvelcher er einer andern Meinung sejn zu miissen glaubte, als vvelche von den
Schriftstellern behauptet vvurde, die vor ilnn liber den niimlichen Gegenstand oder iiber dieselben Fragen
geschrieben hatten. !VTie haben ihn selbstsiichtige oder eigenniitzige Absichten, sondern bloss der innere Trieb,
nach Kriiften zur Erweiterung des Gebiethes der Wissenschaften und zur Befbrderung des allgemeinen Woh-
les das Seinige beizutragen, zu schriftstellerischen Arbeiten bevvogen. Von vielen, mitunter gerade seinen
ausgezeichnetsten und gemeinniitzigsten Werken bezog er nur sehr geringe pecuniare Vortheile; vvozu vvohl
auch der Umstand beitrug, dass es nicht in seinem Charakter lag , seine Anspriiche aus literarischen Arbei¬
ten mit Nachdruck zu verfolgen, und er lieber Verluste verschmerzte, als seine Rechte durch richterliche
Hiilfe durchsetzte, vvovon ihn haufig Riicksichten abhielten, die seinem Herzen zur grossten Ehre gereichen.

Diese Un eigen niitzigkeit DollineFs iiusserte sich auch sonst in seinem bffentlichen Wir-
ken, so wie ausser demselben. In dem ersteren verzichtete er zu \viederholten Mahlen auf Beziige, die
ihm sjstemmassig gebiihrt hatten, und erkliirte, vvenn man diese Handlungsvveise unge\vohnlich fand,
sich dahin: er kbnne dieser Gelder enthehren, falls er sie aber begehrte, miisse der Staat sie von An¬
dern erheben, von denen Vielen der auf sie fallende, obgleich geringe Antheilsbetrag vielleicht vveit
schvverer fallen vviirde, als ihm die Entbehrung der ganzen Summe. Fiir seine langen Supplirungen er-
krankter Professoren an der Universitiit bat er nie eine Remuneration angesucht, noch erhalten-Nach
gieiclien Mavimen handelte er auch im Privatleben. Fiir die liaufigen, in den Angelegenlieiten der ver-
sehiedensten Personen ausgestellten Gutachten, ihnen ertheilten Rathschliige , und fiir sie verfassten Ehe-
dispens-Gesuche begehrte er weder etwas, noch nahm er die ihm angebothenen Remunerationen an.
Nur von einem einzigen sehr vermbglichen Manne liess er sich fiir ein Gutachten eine Belohnung gefallen.

Noch herrlicher zeigte sich das Gemiith des Verbliclienen in zahlreichen Handlungen der Wohl-
thatigkeit, zu denen er sich alsobald hingezogen fiihlte, als es seine ausseren Umstiinde ihm erlaub-
ten. Bereitvvillig erliess er armen, oder gering bemittelten Studierenden die gesetzliche Taxe fiir die bei
ihm abgelegten Privatpriifungen; so gab er auch manchem Candidaten der juridischen Doctorsvviirde die
Taxe fiir die strengen Priifungen vvieder zuriick. Andere Studierende aus verschiedenen Fiichern, besonders
aus seinem Geburtslande, unterstiitzte er mit Wohnung, Kost und Geld vviihrend des Laufes ihrer Studien,
und manche Vervvandte selbst so lange, bis sie zu einem geniigenden Diensteinkommen gelangten. Andere
Vervvandte bedachte er noch bei seinen Lebzeiten, je nachdem sie ihm naher oder entfernter standen,
mit betrachtlichen oder geringeren Gaben. Als der Ruf seiner Wohlthiitigkeit sich immer vveiter verbrei
tete, vvurde er so haufig und von so vielen ihm ganz fremden Personen um Vorschiisse und Aushiilfen
angegangen, dass er endlich, vvollte er sich der Mittel, die ihm naher Stehenden zu unterstiitzen, nicht
berauben, oder sich selbst Verlegenheiten aussetzen, genbthiget vvar, Manche geradezu abzuvveisen. Sei¬
nen Dienstbothen, von denen sechs aus seinem Dienste vveggeheirathet haben, liess er theils durch
ansehnliche Geschenke, theils durch Darleihen vvichtige Unterstiitzungen zu ihrem kiinftigen Fortkommen
angedeihen.—Manche Geldvorschiisse vvurden ihm nicht zuriickbezahlt, allein der grossmiithige Gliiubiger
klagte nicht, wenn er auch geniigend bevveiseiule Schuldverschreibungen in den Himden hatte. Ein von
ihm seit dreissig Jahren gefiihrtes Vormerkbuch gibt die zahlreichsten Belege fiir seine vvohlthatigen Ge-
sinnungen.

Zeigte sich Dol line r in allen bisher gevviirdigten Beziehungen von dem echt christlichen Geiste
der Selbstverliiugnung und thatigen Nachstenliebe beseelt, so iiusserte sich bei jeder vorkommenden Ver-
anlassung auch seine tiefgegriindete Religiositiit, und zvvar immer frei von aller Eebertreibung
und Gleissnerei. Sein unerschutterlicher Glaube an die lieiligen Wahrheiten des Christenthums, vvelcher
bei einem starken Geiste und einem reinen Gemiithe durch die genaueste Bekanntschaft mit den lieiligen



11

Schriflen und der gottlichen Lehre der Kirehe nur noch mehi belestiget \verden musste , sprach sich
duichaus in ungeheuchelter Frbmmigkeit ans und fiihrte notKu’endig zu einer Veredlung des Herzens, die
sich bei jeder vvichtigen Gelegenheit kund gab. So viel vermiigen wir zu erschliessen aus dem Aeusse-
ren des Menschen auf sein Inneres; denn Einer ist es nur, der Heržen und Nieren priift, und nur sein
Urtheil ist unfehlbar.

D o 11 i n e r’s hausliches Leben war sehr einfach, ganz seinen Studien und gelehrten Beschiif-
tigungen gewidmet. Nur in Folge dieser Lebensweise und seiner Abneigung gegen jeden entbehrlichen
Aufwand war es moglich, dass er bei den betrachtlichen Ausgaben, zu welchen ihn sein Wohlthatigkeits
sinn veranlasste, seinem Erben ein, fiir seine Verhaltnisse betrachtliches Vermdgen zuriicklassen konnte_
Verheirathet \var Dolliner niemahls; theils fiihlte er keinen starken Trieb zum ehelichen Leben, theils
hinderten ihn in friiheren Jahren seine beschrankten Vermogensumstande; er war zu bediichllich, als dass
er sich hatte entschliessen konnen, bei einem Einkommen von 2, 5 und 800 fl. eine Familie zu griinden.
»Nachdein er aber,« erzahlt er selbst, »endlich mit einer Besoldung von 200011. zur Universitiit gekoinmen
war, glaubte er schon zu alt zu seyn, um Kinder, die ihm aus einer erst einzugehenden Ehe geboren
werden konnten, noch erziehen und versorgen zu konnen. Auch fiirchtete er immer, durch eine Frau, die
er doch spazieren, in Gesellschaft, in’s Theater und auf Balle hatte fiihren miissen , an seinen literarischen
Beschaftigungen gehindert zu werden, oder gar, wenn er ihr nicht recht zu Gefailen leben wiirde, eine
Vantippe an den Hals zu bekommen.« Viel soli auch dazu der Umstand beigetragen haben, dass ein alter
Freund, der in Folge seiner amtlichen Stellung die Verhaltnisse der verschiedensten Familien kennen
ierrien konnte, und selbst ehelos lebte, ihm vor einer ehelichen Verbindung sehr bange machte, indem
er zu \viederholten Malilen versicherte, dass er bei seiner langen und grossen Geschaftserfahrung nur we-
nige gliickliche Ehen gefunden habe. Endlich mochte auch andauernde Kriinklichkeit in ihm die Besorg-
niss erweckt haben, dass sie in der Ehe sich noch verschlimmern konnte.

Doli iner’s Vorliebe fiir gelehrte Beschiiftigung war so ausschliessend, dass sich neben ihr der
Geschmack fiir die Leistungen der Kunste und die Empfanglichkeit fiir viele der gevvohnlichen Vergnii-
gungen des Lebens nicht entvvickeln konnte. Er besuchte durch vierzig Jahre kein Theater, nar in seinem
Lebe:i auf keinem Balle, keinem Tanzsaale; die Freuden des Tanzes waren ihm fremd. Wenn man ihn
dariiber aufzog, pflegte er aus Cicero’s »Oratio pro rege Dejotaro« den Satz anzufiihren: Nemo fere saltat
sobrius, nisi forte insanit, den er sich schon in seiner Jugend, als er die Humanitats-Classen studierte,
geinerkt hatte. In seinen jiingeren Jahren brachte er seine Mussestunden in Bibliotheken, in den iilteren
zu Hause mit nissenschaftlichen Beschaftigungen zu. An der Lectiire deutscher Dichter fand er kein Ver-
gniigen, auch hatte er von seinen jesuitisclien Lehrern in den Gymnasial-Schulen nie deutsche Verse machen
gelernt; aber lateinisclie Dichter las er noch im hohen Alter gerne, auch fiel es ihm nicht schwer, lateinische
Verse zu machen. Aber einen hoheren, poetischen Schwung konnte er sich bei seinen Versuchen nicht geben ;
er hatte andere Geistesfiihigkeiten, als Phantasie; kurz er war vorzugsweise Verstandesmensch und als Schrift-
steller schlichter Prosaiker. Seine entschiedene Vorliebe, das bisher noch Unbekannte kennen zu lernen,
ausserte sich iibrigens auch in seiner Unterlialt u ngs-Leet ur e. Er nahlte dazu vor Allem Reisebeschrei-
bungen in wenig bekannte Liinder, z. B. in das Innere von Afrika, in das Himalaja - Gebirge, in die Polar-
Liinder, in die Siidsee u. dgl. Es diirfte nicht leicht die Bescbreibung einer solehen Entdeckungsreise in
Wien aufzufinden sein, die er nicht gelesen hatte. Diese Lectiire, der Uingang mit einigen erprobten Freun-
den, und manchmahl eine Fahrt auf das Land, waren die einzigen Elrholilungen, fiir die er Empfanglich¬
keit zeigte.

Was Do Iliri er’s Verehrer besonders betriibte, und ihm selbst mannigfaltige Leiden bereitete, war die
so oft wiederkehrende, und nicht selten lange dauernde Kranklichkeit des vviirdigen Mannes, die jedoch
gliicklicher Weise selten einen solehen Grad erreichte, dass sie ihn an der Erfiillung seiner Berufspflichten
oder doch an seinen Arbeiten ain Schreibpulte hinderte. Schon in seinen jiingeren Jahren uurde er haufig
vom Kopfschmerz geplagt, M as ihn, nach seiner Versicherung, auch vorzuglich abhielt, sich dem geistlichen
Stande zu m idmen. Spiiter sah er sich von Magenbesclnverden heimgesucht, die nur langsam dem Gebrauche
von Mineral-Wassern Michen. Mit vorriickendem Alter vrarde er immer starker durch V^erschleimungen und
Husten gequiilt; Uebel, tvelche mitunter durch seine Lebensweise herbeigefiihrt wurden. Es Mmrde ihm jedoch
dabei das Gliick zu Theil, dass seinem Hinscheiden keine langMierige, schmerzhafte Krankheit vorausging,
und dass er noch kurz zuvor seine Auflosung nicht fiir so nahe bevorstehend hielt. Nur uenige Tage vor
seinem Tode trat eine merkbare Verschlimmerung in seinem geubhnlichen Unwohlseyn ein, die ihn anfanglich
nicht einmahl an das Bett fesselte , aber doch beMOg, sich vorsichtsweise mit den heiligen Sacramenten der
Sterbenden versehen zu lassen. Sein Zustand sclvw;ichte nicht einmahl seine Theilnalnne fiir seine gewbhnli-
chen wissenschaftlichen Beschaftigungen , vvie er sich denn noch wenige Stunden vor seinem Tode iiber einen

3 *
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Aufsatz unteihielt, welchen er fiir diese Zeitschrift bearbeitet hatte; bis endlich am 15. Februar d. J. eine
Lungenlahmung sein thritiges Leben endigte.

Ehrend und erhebend war sein Leichenbegiingniss, geleitet von denr Convente der elrrwurdig«i P. P.
Dominikaner, und verherrlichet durch die Anvvesenheit einer grossen AnzahI, durclr ihre holre Stellung im
Staate und in der Wissenschaft ausgezeichneter Manner, grossentlreils dankbarer Schiller des gefeierten Ver-
blichenen. In Gemassheit seiner eigenen letztvvilligen Anordnung wurde sein Leichnani nach Maria-Enzers-
d o r f, nachst Brunn am Gebirge, iiberfiihrt, und auf dem dortigen, freundlich gelegenen Kirchhofe feierlich
bestattet. Dort soli ein einfacher Leichenstein seine Ruhestiilte bezeichnen. Ein noch beredteres Denkmahl
hat er sich aber durch seine Gelehrsamkeit, seinen Biedersinn und seine Gutmiithigkeit in den Herzen seiner
Zeitgenossen selbst gesetzt. Und so rufen wir ihm denn nach:

S. T. T. L.

1 n h a n g«
Verzeichniss der hinterlassenen Schriften DoIliner’s.

a) Im historiscben Fache.

Erlautcrung der deutschen Reichsgescbichte nach des geheimen Justizrathes Putter Grundriss der Staatsveran-
derungen des deutschen Reichs. I. Band in zwey Abtheilungen, 1794, II. Band, 1801, III. Band in zwey Ab-
theilungen, 1802. 8. (Der erste Band erschien ohne, die zwey andern mit des Verfassers Nahmen.)

Codex epistolaris Primislai Ottocari II. Boheiniae Regis, complectens semicenturiarn literarum ab Henrico de Iser-
nio ejus Notario partim ipsius noinine, partim ad ipsum scriplarum, quae ex Mspto. Bibliothecae Palatinae
Vindobonensis eruit, ordine quantuin potuit cbronologico disposuit, conunentarioque illustravit. 1803. 4.
(Vertheilt bey einer feyerlichen Disputation des Freyherrn v. Aichen in der Theresianischen Ritter-Akademie.)

Ausfiihrlicher Beweis, dass der vvahre Geburtsort der am 17. Februar 1448 mit dem rbmischen Stuhle geschlosse-
nen Concordate nicht Aschaffenburg, sondern Wien sey; worin zugleich einige andere, dieses Concordat
betreffende Umstande tbeils berichtiget, theils niiher beleuchtet werden. 1790. 8. (Herausgegeben bey Gelegen-
heit einer Inaugural-Disputation.)

Historisch- critischcr Versuch liber das angebliche Verhaltniss der dstlichen Griinzprovinz und ihrer Griinzgrafen
zu Bayern unter den Carolingern. 1796. 8. (Herausgegeben bei Gelegenheit einer Inaugural-Disputation.)

Untersuchung der Frage: Ob Rudolph von Habsburg durch ein auf den Herzog Ludwig den Strengen von Bayern
aufgestelltes Compromiss zum Kaiser ervvahlt worden sey? (Eingeriickt in die oberdeutsche Literatur-Zeitung
vom Jahre 1795. INr. 150— 152.)

Einige JNachrichten liber den Rec.htsgelehrten Ubertus von Lampugnano. In der Zeitschrift fiir geschichtlicbe
Rechtswissenschaft von Savigny, Eichhorn und Goschen. II, Bd. Berlin, 1816. (Eigentlich ist dieser Aufsatz
eine Erganzung und Berichtigung der mageren biographischen Notizen, die man bisher liber einen, unter dem
entstelllen JNahmen: Lampamiano bekannten Juristen aus dem vierzebnten Jahrhunderte hatte, den man fiir
den ersten Lehrer des deutschen Staatsrechtes an der Prager Universitiit auszugeben pflegte.)

Einige Aufschliisse iiber das zweifelbafte Stammhaus, aus welchem die heil. Hernuia, Schutz-Patroninn von
Kiirnthen, entsprungen ist, und iiber die bisher unbekannte osterreichische Provinz, auf \velche ein ungarischer
Graf Joachim, vermoge einer Cession seines Kdnigs gegcn den Kaiser Rudolph von Habsburg Anspriiche
gemacbt hat. Im IV. Bande des, von der Gesellschaft fiir altere deutsche Geschichte zu Frankfurt a. M.
berausgegebenen Arcbives. (Es vverden darin die historiscben Momente angegeben, aus vvelchen zu schliessen
ist, dass die heil. Hemma zu dem bairischen Geschlechte der Grafen von Bogen gehorte, und dass die ge-
dachte osterr. Provinz vvahrscheinlich die vvindische Mark war.)

Andeutungen iiber die Zvvillingsbriider Henricus und Jobannes de Carniolia, Monche des Stiftes Molk und S.
Afra zu Regensburg. Im Archive des Regierungsratbes Riedler vom Jahre 1831. ]Nr. 31.

Die VViener Hochschule und ihre alten Frciheitsurkunden. Riedler’s Archiv vom J. 1831. Nr. 39 43. (Ist
eigentlich ein Auszug aus der von Dolliner fiir den damahligen Dečan der Juristen-Facullat, Hupka, ver-
fassten Rede iiber die Privilegien der VViener Universitat.)

Einige JNachrichten iiber den als VVunder der Gelehrsamkeit ausposaunten Jiingling Ferdinand von Cordova, wie
er als Disputant auf der VViener Universitat am 19 . September 1448 aufgetreten ist. In Riedler’s Archiv vom
Jahre 1833, Nr 143 und 144. (Die Prager Universitat hal ihm die Erlaubniss zu disputiren venveigert.)
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b) 1 m juridischen F a c h e.

Erklarung des allgemeinen deutschen Lehenrecht.es, nach Bohmer’s Principia juriš feudalis. 1793. 8, (Ohne Nahmen.)

Erklarung des deutschen Staatsrechts nach Piitter’s kurzem Begriff. 1793. 8. (Ohne Nahmen.)

Darstellung des Rechtes geistlicher Personen, in so fern sie nur iiberhaupt und bloss als solche betrachtet werden.
1813. 8. Davon erschien ‘cine zvveite Aufiage unter dem etwas veranderlen Titel: »Das Recht geistlicher Per.
sonen, in so fern sie nur iiberhaupt als solche, ohne eigentliche Beziehung auf Kirchenamter und Pfriinden
betrachtet vverden.” 1817. 8.

Vou Errichtung und Umanderung der Benelicien, wie auch von der Einrichtung der Civil- und Militar-Seelsorge
in den bsterr. Landern. 1822. 8. (Diese und die vorangefiihrte Abhandlung wurden unter der Aufsicht des Ver-
fassers von M. Juranich in das Lateinische iibersetzt, unter dem Titel: »Thomae Dolliner Dissertationes de
jure personarum ecclesiasticarum generatim, qua talium sine respectu ad beneficia et officia eccles. considerata-
rum. Item de crectione et innovatione beneficiorum, nec non de civili et militari animarum cura in ditionibus
Austriacis. 1824. 8.)

Handbuch des in Oesterreich geltenden Eherecht£ I. Band, 1813, II. Band, 1818. 8.

Appendix I. novellarum constitutionum generalium ad primam codicis poenalis partem. Dann

Appendix II. noveli, constit. ad secundain cod. poen. partem. (Beigegeben dem ersten und zvveiten Theile des la-
teinischen Strafgesetzbuches fiir die croatisch-illyrischen Gerichte, im Jahre 1818.)

Die drilte Abhandlung: Von Obligationen ex delictis et variis causarum figuris. Dann die vierte: Von Befestigung,
Umanderung und Aulhebung der Obligationen. 1822. 8. (Zur Vollendung der dritten Abtheilung der Anfangs-
giiinde des romischen Privat-Rechtes von Dr. Joh. Kaufmann, zum Theil nach dessen hinterlassenen Papieren
bearbeitet, welches Werk dann durch das hohe Studien-Hofcommissions-Decret voin 2. September 1824 als
Lehrbuch fiir Universitiiten und Lycaen eingefiihrt wurde.)

Abhandlung iiber die Verbindlichkeit eines durch ungerechte Furcht abgedrungenen Versprechens und die VVirkung
des demselben beigefiigten Eides. 1789. (Als Inaugural-Dissertation von Eerd. Valeri vertheilt.)

INoch Einmahl: Sind die von der deutschen Nation acceptirten Baseler Decrete Theile des mit dem romischen
Stuhle geschlossenen Concordats? Kann es der deutschen Kirche gleichgiiltig, wird es ihr sogar vortheilhaft
seyn, wenn diese Decrete nicht als Vertragsartikel, sondern bloss als allgemeine Kirchengesetze angesehen
vverden sollten ? 1789, 8. (Als Inaugural-Dissertation fiir Joh. Nep. von Sertenthal, gerichtet gegen eine
Behauptung des Gbtlingcr Professors Spittler.)

Ausfiihrliche Erlauterung des zweiten Hauptstiickes des allgemeinen biirgerl. Gesetzbuches von §. 44_77. Der
erste Band, d. i. des Eherechts erster Theil, erschien mit der Jahreszahl 1835. Der zvveite Band (die Fort-
setzung des Eherechts cnthaltcnd) vvurde von dem Verfasser zwar vollendet, ist aber noch nicht erschienen.
Der dritte Band, iiber die §§. 93—110, oder des Ehe-Processes erster Theil, dann der vierte Band, liber
die §§. lil—122, oder des Ehe-Processes zvveiter Theil, erschienen 1835. 8.

Erlauterung des §. 83 des biirgerl. Gesetzbuches iiber Ehe-Dispensen. Im ersten und zvveiten Bande von Pratobevera’s
Materialien, Nr. II.

Ueber die Ehe-Convalidation, zur Erlauterung des §. 88 d. b. G. B. In Pratobevera’s Materialien drittem Bande Nr. I.

Ueber die Aufldsbarkeit der Ehe zvvischen nicht katholischen Religions-Vervvandten, besonders zvvischen nicht unirten
Griechen. Zur Erlauterung des §. 115 des b. G. B. Im V., VI. und VII. Bande der vorervvahnten Materialien,
unter Nr. I.

Anmerkungen iiber einige Fragen des Herrn Franz Nippel aus dem bsterr. Eherechte, namlich 1. Streitet im Zvveifel
die Vermuthung fiir ein entkraftendes, oder bloss verbiethendes Ehehinderniss ? 2. Kbnnen Rasende und VVahn-
sinnige in lichtcn Zvvischenriiumen einen gultigen Ehevertrag schliessen ? 3. Kann ein VVahlvater seine Wahl-
tochter heirathen, oder umgekehrt, kann sich die VVahlmutter mit dem VVahlsohne verehelichen ? 4. Ist eine
Ehe giiltig, welche von einem in einer ungultigen Ehe lebenden Ehegatten vor gerichtlicher UngLiltigkeitserkla-
rung eingegangen vvurde? Im vierten Bande der oben gedachten Materialien. Nr. III.

Ausserdein lieferte Dolliner sehr viele Abhandlungen juridischen Inhalts in die gegenvvartige Zeitschrift,
vvelche, da sie sammtlich unter seineni Namen erschienen, ohnehin leicht aufzufmden sind.

Endlich riihrt ein grosser Theil von Recensionen der Biicher historischen und positiv-juridischen Inhalts,
v/elche in den vier ersten Jahrgiingen der Annalen der Kunst und Literatur in dem bsterr. Staate vom Jahre 1802
bis 1804 abgedruckt sind, von Dolliner her. Eben so hat er auch einige Recensionen juridischer VVerke in die
oberdeutschc Literatur-Zeitung von Salzburg, in des Hofratbes v. Zeiller jahrliche Beitrage zur Gesetzkunde und
Rechtsvvissenschaft, und in die vorliegende Zeitschrift geliefert.

Handschriftlich fanden sich in dessen Nachlasse vor:

Akademische Rede iiber die Frage, ob der Staat in der Kirche, oder die Kirche im Staate sich befinde.
4
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E:n kurzes Eherecht der griechischen nicht unirlen Kirche.

Versuch iiber die Frage: ob eine Mitvvirkung der deutschen Reichsstande bei dem mit dem romischen Stuhlc im
Jahre 1448 zu Wien geschlossenen Concordate eingetreten sei. Und als eine Fortsetzung

Der Anfang zu einer historischen Untersuchung, wie es zugegangen sei, dass die Rechte der deutschen Kation aus
den acceptirten Basler Decrelen in Vergessenheit gerathen sind. Endlich

Eine ansehnliche Sainmlung von Urkunden, andern handschriftlichen Kachrichten und Ausziigen aus gedruckten
Werken zur Verfassung einer diplomatischen Geschichte der deutschen Concordate, wodurch diese noch ziem-
lich dunkle historische Parthie in helleres Licht gestellt worden w'are. Diese Sammlung vvar die Frucht grossen
Fleisses vvahrend vieler Jahre, sie konnte aber theils wegen eingetretener Zeitumstande, theils wegen der vicl-
faltigen Berufsgeschafte und dringenderen Arbeiten des emsigen Sanunlers nicht weiter verarbeitet werden.
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