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Dir Hut? Karlsidult

2 Regierungszeit des Herzogs Karl fugen hat auf dem Sebiet des Unterrichts- 
wesens eine eigenartige großze Schöpfung hervorgebracht, die, während ihres 
Bestehens mit der Person des Herzogs aufs engste verknüpft und mit feinem 

Code erloschen, mehr als alle feine anderen Werke feinen flamen wohl schon bei ber 
Mitwelt, jedenfalls bei ber Alachwelt besannt gemacht und erhalten hat. 3m folgenden 
ist versucht, von ber Karlsschule eine Darstellung zu geben, die, soweit bie Anlage biefes 
Gesamtwerts und bie bafür gebotenen Raumgrenzen, ber Zustand ber Überlieferung unb 
bie Schwierigkeit ber Sache es gestatten, vollständig, nac Cunlichkeit übersichtlich, unb 
objektiv gehalten sein soll.

Hufzere Selthidte

Am 5. Sebruar 70 wurden in ben zu bem Lustschloß Solitüde (I, 646 ff.) ge- 
hörigen 2 ebengebäuben 14 Knaben, meist 12—15 Jahre alt, Söhne niederer Hof- unb 
Ailitärbediensteter unb sonst kleiner Leute, zur Erziehung unb Ausbildung für Gärtnerei 
unb Baugewerbe nac ben Befehlen unb auf Kosten bes Herzogs ausgenommen. Die 
Ordnung bafür enthält bas am 5. Februar 1770 ausgegebene „Reglement für bie 
Garten^ unb Stuttatortnaben", unter beratenber Mitwirkung bes Professors Jahn 
an ber Lateinschule in Ludwigsburg verfaßt von bem Hauptmann Seeger, ber damals 
bie Bau- unb Gartenarbeiten auf ber Solitüde zu überwachen hatte, unb ber nun mit 
ber Aufsicht unb Leitung bes neuen Unternehmens betraut wurde, an dessen Srund- 
gebauten er wohl auc schon Anteil hatte. In ben nächsten zwei Monaten tarnen 
16 weitere Knaben dazu, für Kunst, Musit unb Ballett bestimmt, im Lauf bes Jahrs 
weitere 65, meist Soldatenkinder, von Seeger auf Befehl bes Herzogs, teils auf Wunic 
ihrer Eltern teils ohne bas, hiefür ausgesucht. Sie erhielten Unterricht in Schreiben, 
Rechnen unb Religion von Unteroffizieren, bie Huff eher genannt würben, unb in ben 
verschiedenen Kunstzweigen, für bie sie bestimmt waren, unter Mitwirkung von Lehrern 
ber Académie des arts in Ludwigsburg. Der Zwec war einerseits, arme Landes- 
finber, besonders vom Solbatenftanb, zu versorgen, was durc eine Neuerung in diesem 
unb bem folgenden Jahre besonders nahegclegt war, andererseits aber unb hauptsächlich, 
für bie fürstlichen Gartenanlagen, Bauten unb festlichen Veranstaltungen, wofür bisher 
meist teuer bezahlte Ausländer verwendet worden waren, billigere inländische Arbeits- 
unb künstlerische Kräfte zu gewinnen. Unter diesem Sesichtspunkt ber Seldersparnis ist 
es nicht zufällig, daß bas Gründungsjahr der Karlsschule mit dem bes „Erbvergleichs" 
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zusammenfällt. Daß schon von Anfang an größere Plane, wenn auch noc unklar und 
in der gerne vorschwebten, beweist ber Beisatz im Reglement vom 5. Februar: „bis zu 
künftiger Errichtung einer Akademie". Zunächst erhält nun aber die neue Anstalt am 
14. Dezember desselben Jahres den Hamen „Mil i täris c c $ X ai sen h a ug", unb 
dieser Sag galt später als ber Stiftungstag ber Karlsf c ule. Mit 95 Zöglingen 
trat sie in bas Jahr 1771 über, in dessen ersten Wochen weitere 70 Knaben berfelbcn 
Art ausgenommen würben.

Aun mündete aber ein anberer Sedankengang ein, ber ben Herzog schon feit längerer 
Zeit beschäftigt hatte. Es fehlte dem Herzogtum eine Anstalt zur Ausbildung des Adels 
für Hof-, Staats- unb Kriegsbienft. Früher hatte es eine solche gehabt an bem 1588 
gegrünbeten Collegium illustre in Tübingen, bem frühere württembergische Herzöge leb- 
haftes Interesse zugewendet hatten, bas aber seit mehreren Jahrzehnten tatsächlich ein- 
gegangen war. Um zunächst für die militärische Seite zu sorgen, hatte ber Herzog in 

ben Jahren 1767—69 durch ben Hauptmann

RRedaile auf die Stiftung 
des „Militärischen Waisenhauses"

Bilfinger unb ben Oberst von Aikolai einen plan 
entwerfen lassen für eine Offiziersakademie) unb 
Ecole d’artillerie, welche in Tübingen mit Be- 
nützung ber Räume bes Collegium illustre unb 
im Anschlusz an bie Universität gegrünbet werben 
sollte; aber bie Ausführung war gescheitert an 
bem Widerstand ber Landschaft unb ber Ani- 
versität. Dieser plan würbe jetzt wieber auf- 
genommen unb mit ber Anstalt auf ber Solitübe 
in Verbindung gebracht.

Dabei spielte noc eine anbere Erwägung 
mit. Die D erw altungsbeamten bes Landes, ein- 
schlieszlic ber für Finanzen unb Forste, gehörten 
bisher weit überwiegend ber Klaffe ber sogenann
ten „Schreiber" an, bie feine höhere wissenschaft- 
liche, fonbern nac bem elementaren Dolksschul- 

unterricht eine rein praktische Fachausbildung erhalten hatten. Ihre Leistungen waren 
mehr unb mehr als ungenügend empfunben worben, unb ber Herzog erkannte eine 
Ünberung in biefer Beziehung als Bedürfnis bes öffentlichen Dienstes.

So würbe denn am 11. Februar 1771 ber Schule ber Harne „Militärische Pflanz- 
schule" gegeben, unb im Derians dieses Jahres ungefähr 60 ber für niebere Sewerbe 
bestimmten Zöglinge, ber sogenannten „Professionijten", durch Übergabe in bie Waisen- 
häufer ober in Hand werf sichren ausgeschieden unb bafür — neben anbern aus nieberen 
Kreisen —- durc Werben in ben höheren Schulen unb ben Adels-, Offiziers- unb B3e- 
amtenfamilien bes Landes unb in Mömpelgard eine beträchtliche Anzahl von jungen 
Leuten aus diesen Gesellschaftskreisen ausgenommen mit ber Bestimmung zu fünftigen 
„Ministerial-, Hof- unb Kriegsdiensten", so das am 14. Dezember 1771, dem ersten Stif- 
tungstag, bie Anstalt 300 Zöglinge zählte, barunter 50 „Kavaliers- unb Offiziersjöhne", 
neben denen bie übrigen Zöglinge unter ber Bezeichnung „Eleven" zujammengefaszt 
würben. Für jene würbe am 15. August 1771 ein eigenes Reglement ausgestellt, wonach 
in Lateinisch, Französisch, Zeichnen, Arithmetit unb Geometrie, Historie, Geographie 
unb Sittenlehre, Sangen, Exerzieren, Beiten, Fechten unb iliufif unterrichtet wirb, wobei 
and) ein Seil bet übrigen Zöglinge an bem höheren Unterricht teilnimmt. Sm Sahr 
1772 bilden bann diese Kavaliers- unb Offizierssöhne, beten Zahl rasc steigt, neben 
ben vier Abteilungen, in welche bie Zöglinge von Anfang an für bie Unterbringung 



Die Hohe Karlsschule. 5

eingeteilt waren, eine eigene Abteilung; der Unterricht umfasst auszer den erwähnten 
Fächern auc Philosophie und Militärwissenschaft, in den Künsten würbe er auf höherer 
Stufe erteilt. Zu Anfang des Jahres 1773 steigt, obwohl im Jahre 1772 gegen 5 0 Zög- 
linge zu niederen Bewerben entlassen wurden, infolge zahlreicher Neuaufnahmen die An- 
zahl der Zöglinge auf 330, was ungefähr die Durchschnittszahl für bic nächsten 10 Jahre 
blieb. Die Offizierssöhne würben aber jetzt von ben Kavalierssöhnen abgetrennt unb 
mit ben bürgerlichen Eleven vereinigt, so ba^ fernerhin als durc bie Herkunft bevor- 
rechtete Truppe nur bie Kavaliersföhne blieben, welche einer Ahnenprobe (8 Ahnen 
väterlicher- unb mütterlicherseits) genügten. Diese hatten auch besondere Schlafjäle, 
während für bie bürgerlichen Eleven bie Einteilung in 4 Abteilungen, entsprechend ben 
Schlafsälen, bie ganze fernere Zeit fortbeftanb. Die Einteilung für ben Unterricht da- 
gegen würbe jetzt von dieser Einteilung, mit welcher bisher ein verwirrender Zusammen- 
hang bestauben hatte, ganz losgetrennt unb bie Lehrabteilungen, in welchen adelige 
unb bürgerliche Zöglinge vereinigt waren, in sich gezählt; sämtliche Kunstschüler werben 
als letzte Truppe vereinigt unb bei ber Zählung ber Lehrabteilungen nicht mitgezählt. 
Der Unterricht würbe, unter wesentlicher Vermehrung des Lehrpersonals burch An- 
stellung von Professoren, in ben allgemein bilbenben Fächern erweitert, unb in einzelnen 
Vorlesungen schon auf bie akademische Stufe gehoben.

In biefer Verfassung erhielt bie Karlsschule am 11. März 1773 ben Namen „Militär- 
akademie", ben sie offiziell bis zum Jahr 1782 , im populären Sprachgebrauch ab- 
gekürzt als „Akademie", bauernb behalten hat. 3n bemfelben Jahr würbe auch als 
weibliches Segenstüc bic Ecole des demoiselles auf ber Solitübe gegrünbet, beziehungs: 
weise von Ludwigsburg dorthin verlegt (f. u.).

Neben ber militärwissenschaftlichen Ausbildung aber, bic in bem Namen bezeichnet 
ist, würbe bie für ben Hof- unb Staatsbicnft, b. h. bie juristische unb (nac bem da- 
maligen Sprachgebrauch) bie kameralistische weitergeführt, unb zwar, nachdem zuerst 
baran gedacht worben war, bie Juristen an bie Universität Tübingen übergehen zu 
lassen, in ber Weife, daß für beibe Zweige, unb zwar bei ben Kameralisten unter Ein- 
schluß ber Forstleute („Jäger"), bic volle wissenschaftliche Ausbildung eingerichtet würbe. 
Diese Einrichtungen, zu Anfang des Jahres 1774 im Srundplan fertig, würben in biefem 
Jahre fester ausgeftaltet — in diesem Jahr würbe auch für die Musiker unb Tänzer eine 
Cheatralschule hinzugefügt —, so bah die Schule in bas Jahr 1775 mit 1 juristischen, 
2 militärischen, 1 kameralistischen Abteilung, 1 Abteilung ber Jäger (unb Gärtner) unb 
4 Abteilungen vorbereitenben Unterrichts eintrat, wozu noc je eine Gruppe Künstler, 
Musiker unb Sänger hinzukam. 3m Jahr 1773 waren 90, 1774 60 Zöglinge entlassen 
worben, offenbar weil sie für bic jetzige höhere Bestimmung ber Schule nicht geeignet 
schienen unb um Söhnen höherstehender Familien Platz zu machen, 1775 folgten noc 30; 
aber durc Neuaufnahmen erhielt sic bic Zahl ber Zöglinge gegen Enbe bes Jahres 
1775 auf 330.

Dieje bisherige Entwicklung vollzog sich auf der Solitübe, wo einfache Bauten 
nordöstlich vom Schloß, anfänglich für gärtnerische Zwecke bestimmt, für bic Schule ein- 
eingerichtet unb erweitert worben waren, unb wo baneben vom 16. April. 1772 an ein 
großangelegtes „Erziehungshaus" für 300 Zöglinge nebst Lehrern unb Aufsehern ge- 
baut würbe (f. plan I, 654). Ehe aber biefes vollenbet war, trat eine entscheidende 
Änderung ein. Die Unterbringung ber Zöglinge unb bes immer zahlreicher werdenden 
Sehr-, Aufsichts- unb Vcrpflcgungspcrfonals — man zählte schlieszlic 813 Köpfe — 
würbe immer schwieriger; daß ein Seil ber Lehrer von Stuttgart unb Ludwigsburg 
hin unb her reifen muhte, würbe als lästig empfunden, unb bem Herzog selbst würbe 
ber Aufenthalt auf bem abgelegenen Platze unbequem. Dazu kam aber ein anberes, 
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ausschlaggebendes Moment. Der Herzog, der seit 1764 der Stadt Stuttgart grollte 
und deshalb feine Residenz nac Ludwigsburg verlegt hatte, versöhnte sic mit der 
Hauptstadt und gewährte ihr als einen ihrer Wünsche die Übersiedlung der Aka- 
demie nac Stuttgart. Die hinter dem im Bau begriffenen neuen Residenzschloß 
gelegene grofe Kaserne, die 1740—45 gebaut worden war (I, 612—24), bann aber, vom 
Herzog als Nebengebäude des neuen Schlosses in Anspruch genommen, undenützt unb 
leer dastand, würbe auf Kosten ber Stabt, bic sic dazu angeboten, für bie Schule ein- 
gerichtet. Die zwei langen Gebäude, bie, ben beiben Flügelbauten ber Kaserne parallel 
aussen vorgelagert, ursprünglich als Kebcnbauten frei stauben, würben mit bem Mittelbau 
(Corps de logis) durc Quertrakte verbunden unb bie sonst nötigen baulichen Ande- 
rungen nac ben Wünschen bes Herzogs unter ber Leitung des Hauptmanns unb Hof- 
architekten Fischer mit Seschic unb Seschmac getroffen (f. I, 657, Plan I, 660). Am 
18. November 1775 30g bann bic Akademie, bie 330 Zöglinge mit bem Lehr- unb Auf- 
sichtspersonal, in feierlichem Zuge, an beffen Spitze sic ber Herzog vom Hajenberg an 
gesetzt hatte, in ihr neues Heim ein, in welchem sie fortan verblieb. Der ganze Hof- 
halt war nun wieder nac Stuttgart verlegt, auc bic Ecole des demoiselles mit 
25 Zöglingen würbe hier, unb zwar im alten Schloß, untergebracht, wo sie bis zu 
ihrem Aufhören im Jahr 1787 verblieb; unb auc bic Herzogliche Bibliothek unb bic 
Académie des arts würben von Ludwigsburg hieher verlegt, wobei bic letztere zwar, 
bem Kamen nac fortbestand, tatsächlich aber mit ber Militärakademie völlig verjchmolz-

Hier in Stuttgart würbe alsbald eine medizinische Abteilung hinzugefügt, 
nicht wegen irgenb eines Bedürfnisses, ba ja in Tübingen eine medizinische Fakultät 
bestaub, sondern nur, bamit bie Akademie hinter ben alten Universitäten an Bildungs- 
zweigen nicht zurückstehe. Dazu fehlte jetzt nur noc eine theologische Abteilung; an 
bie Gründung einer solchen sonnte aber nicht gebadet werben, weil bic kirchlichen Ein- 
richtungen bes Landes mit bem Tübinger Stift aufs engste verknüpft waren unb über- 
dies bic kirchlichen Organe bes ganz evangelischen Landes in religiösen unb kirchlichen 
Dingen bem katholischen Herzog gegenüber auf bem Standpunkt bes wachsamsten aisz- 
trauens stauben. Der Kreis ber Unterrichtszweige war bamit im wesentlichen vollendet; es 
kam nur im Jahr 1776 als Anhang zur Kuuftabteilung eine Kupferstecherschule nebst 
Kupferstechanstalt hinzu, unb im Jahr 1778 noc als Anhang zur kameralistischen Abteilung 
eine Abteilung für $ andlungs Wissenschaft, womit bann die Schule — nac bem 
damaligen Begriff unb Staub ber betreffenden Disziplinen — Symnasium, Ritterakademie, 
Universität (ohne Theologie, aber erweitert durc Kamerab unb Forstwissenschaft), Kriegs- 
akademie, Kunst;, Musik- unb Eheaterakademie unb Handelsschule in sic vereinigte.

Ist bie Zeit von 1770 bis 1775, bic Zeit ber Solitüde, als bic erste Periode, bic 
bes allmählichen Werbens ber Karlsschule anzusehen, so bilben bic Jahre 1776—82 
ihre eigentliche Blütezeit, sofern bie ihr eigentümlichen Einrichtungen für ben Unterricht 
sowohl wie für bas äussere Leben in ber Hauptsache ausgebaut unb ausgebilbet waren 
unb in voller Kraft stauben, unb unter fortwährender Steigerung ber Zahl ber Lehrer 
unb Lehrfächer ber gesamte Unterricht sic in trefflichem Staube befand unb ber Ruhm 
ber Anstalt innerhalb unb auszerhalb bes Landes sic beftänbig mehrte.

Da kam am 29. Dezember 1781, überraschend, wie berichtet wirb, ein „Kaiser- 
liches Erhöhungsdiplom" vom 22. Dezember 1781 beim Herzog an, durc welches 
bie Akademie bic kaiserliche Bestätigung erhielt unb dadurch zur wirklichen Hohen 
Schule erhoben, auc ihrer juridischen, medizinischen unb philosophischen Abteilung 
alle ben alten Universitäten zustehenden Dorrechte unb Freiheiten verliefen würben. 
Kaiser Joseph II., ber schon im Jahre 1777 ber Schule durc einen Besuch fein In- 
tereffe bezeigt unb barauf durc ben Grafen Kinsky auf Srund eingehender Besichtigung
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sic über sie hatte Bericht erstatten lassen, erfüllte damit einen vom Herzog, im Gegen- 
satz zu Seeger, lang gehegten Wunsch, der ihm in der letzten Zeit durch hohe Damen, 
Verwandte des Herzogs, übermittelt worden war. Am 11. Februar 1782, dem Geburtstag 
des Herzogs, würbe bie Erhebung durch ein grosses Fest, verbunden mit ber ersten 
Doktorpromotion, gefeiert, das als ber Höhepunkt in ber geschichtlichen Entwicklung ber 
Karlsschule anzusehen ist. Eine bildliche Darstellung davon bietet ber hier wiedergegebene, 
in ber Anstalt selber durc Zöglinge gefertigte Stich. Jetzt erst hielt sich, wie berittet 
wirb, ber Herzog für berechtigt, bie Schule nac feinem Hamen zu benennen, unb so hießz 
sie bcnn fortan „Herzogliche Karls-Hohe Schule", ober „Hohe Karlsschule", auc 
»Academia Carolina«; auc würbe nun nicht mehr wie bisher ber 14., fonbern ber 
22. Dezember, ber Sag des Erhöhungsdiploms, als Stiftungstag ber Schule angesehen 
unb festlich begangen. Umfang unb Art des Unterrichts würbe dadurch nicht ver- 
änbcrt, auc bie disziplinarischen Einrichtungen ber Schule dadurch an sic nicht berührt;
aber bie Sliederung ber Anstalt unb ihre VerwaK 
tung würbe nun bem an bcn Universitäten Her- 
kömmlichen angepaszt. Die verschiedenen Ausbil- 
dungszweige würben jetzt als „Fakultäten", welchen 
Hamen sie schon bisher gelegentlich geführt, je mit 
ordentlichen unb auszerordentlichen Professoren or
ganisiert, unb zwar in ber Reihenfolge: juribifche, 
medizinische, militärische, ökonomische, philosophische 
Fakultät (weid) letztere bie allgemein bilbcnben Sä- 
cher umfasste unb welcher ber höhere Schulunterricht 
unterer unb mittlerer Stufe nebst Lehrern unb Schü- 
lern als „philologische Abteilungen" angegliebert 
würbe), unb „Fakultät (auc Kollegium) ber freien 
Künste". Der Herzog übernahm bie Würbe des 
Rector magnificentissimus; aus bem Lehrkörper 
würbe ein Prorektor je für mehrere, nicht genau 

{edaille auf bie Einweihung ber 
Hohen Karlsschule

bestimmte Jahre, ein Kanzler zur fortdauernden Beaufsichtigung bcs Unterrichts, ein 
Collegium academicum aus bcn Dekanen ber Fakultäten (bie zugleich mit bem Pro- 
rektor wechselten) nebst Kommissar unb Kanzler zur Behandlung allgemeiner Fragen ber 
Schule, unb ein aus ben ordentlichen Professoren aller Fakultäten beftehenbcr Akademischer 
Senat eingerichtet, während ber bisherige Intendant fortan als „Herzoglicher Kommissar" 
bcn Verkehr biefer Organe mit bem Herzog vermittelte. Die Schule erhielt ihre eigene 
Serichtsbarkeit, bie juribifche, medizinische unb philosophische Fakultät bürsten bie akade- 
mischen Grabe erteilen, auch würbe aus Professoren unb Offizieren ein „Erziehungs- 
ausschuß" eigens gebildet. Aoc wichtiger aber war, bass fortan neben bcn eigentlichen 
Akademisten, bie in ber Anstalt wohnten unb verpflegt unb beaufsichtigt würben, auc 
„Stabtftubierenbe" ober »Oppidani«, bie nur zum Unterricht in bie Anstalt tarnen, in 
wachsender Zahl, unter entfprechenber Abnahme ber Zahl ber Anstaltszöglinge schlief 
lic bis zur Hälfte, zugelassen würben.

In biefcr Verfassung, welche bie brüte periobe ber Anstalt charakterisiert, würbe 
sie am 24. Oktober 1793 vom Code desHerzogs betroffen. Der Alachfolger, Herzog 
Ludwig Eugen, liess sic alsbalb von bem Geheimen Hat unb ber Rentkammer auf bie 
Auflösung ber Schule abzielenden Bericht erstatten unb hob auf Grunb desselben durc 
Dekret vom 4. Januar 1794 die Schule auf. Alachdem sie noch am 22. Februar eine 
Erauerfeier für bcn Herzog Karl unb bamit gewissermassen zugleich einen Schluszakt für 
sich selbst begangen hatte, würbe sie am 18. April 1794 geschlossen.
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Der Akademiegarten

+$+

Sehen wir uns in den Räumen um, in denen sic das Leben ber Schule in 
Stuttgart abspielt (vgl. I, 657). Sie erfuhren seit dem Einzug der Schule im einzelnen 
noc manche Umgestaltung, Erweiterung unb Verschönerung, im großen ganzen aber 
blieb ihre Einteilung unb Verwendung bestehen. Das weite, nac damaliger Bezeichnung 
dreistockige, aus 1. Stoef (= Erdgeschoß), 2. Stoef unb Mlansardenstoc bestehende Sebäude 
enthielt in bem erhöhten zweistockigen Mittelbau bes Quergebäudes unten ben Prüfungs- 
faal, barüber ben mit Tribünen auf drei Seiten ausgeftatteten Festsaal, der als Aka- 
demiekirche unb feit 1782 zugleich für die gestatte ber Schule, befonbers die Preisver- 
teilungen, biente; an ber nordöstlichen Schmalwand befanb sic ein Katheder, baneben 
ber Chronbaldachin für ben Herzog, fenft war ber Saal unb die Tribünen mit Sitzen 
ausgcfüllt. In ben übrigen Räumen bes Quergebäudes, rechts unb linfs vom Mittel- 
bau, befanben sic Küche, Krankenzimmer, bie Schlafzimmer ber Chevaliers, Wohnungen 
für Offiziere, Aufseher unb Bediente, bie Anatomie, in ber nordöstlichen Ecke bie Kupfer- 
stecherschule, im Mlansardenstoc bie Kupferdruckerei unb bie 1783 eigens für bie Schule 
gcgrünbctc Akademische Druckerei.

Don ben äußeren Flügelbauten enthielt ber südwestliche, an beffen vorderem Ende 
sic ber Eingang zur gangen Anstalt befanb, zunächst unten bas Eingangsvestibül, dar- 
über bie Bibliothek, im übrigen durch alle drei Stockwerke Hörsäle, auszerdem bie 
Sammlungen unb einige Wohnungen. Der nordöstliche hatte gleichfalls unten vorn ein 
Vestibül, barüber ben Speis es aal bes Herzogs, ben sogenannten „Cempel"; baran schloß 
sic unten ber grosze „Rangiersaal" (zugleich zum Sechten, Sangen unb Voltigieren be-
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Srundrißz und nordwestliche Ansicht des Akademiegebäudes

nütt) und das Winterbad; oben der grosze Speisesaal bet Zöglinge, weiterhin Speise- 
zimmer ber Aufseher, Magazine unb ber Karzer.

Die beiden inneren Flügelbauten enthielten durch alle brei Stockwerke je einen 
Schlafsaal für bie Zöglinge mit je 50 Betten, nebst Schlafräumen für das Aufsichts- 
personal. Von ben beiden Pavillons, bie sic an diese inneren Flügelbauten, je durc 
einen Sang über ber Hinfahrt mit ihnen verbunden, anschlieszen, enthielt ber südwestliche 
unten Derwaltungsräume, oben bie Wohnung des Intendanten, von ber ein Derbindungs- 
gang nach bem Residenzschloßz führte; ber nordwestliche unten Zimmer für Offiziere und 
Aufseher, oben ben Senatssaal unb Zimmer für bie Fakultäten.

Der dekorative Charakter des ganzen Sebäudes würbe als „ernsthafte Simplizität" 
bezeichnet; bie beiben Säle bes Mittelbaus, ber Speisesaal, bie Vestibüle, bie Bibliothek 
unb ber Cempel waren mit Stukkaturen, Pilastern unb Säulen, teilweise auch mit Büsten 
unb später mit Deckengemälden von Suibal, Heideloff unb Hetsc reicher verziert.

In bem großen Mittelhof staub seit 11. Februar 1780 ein vergoldetes Stanbbilb 
bes Herzogs, nac bem Entwurf von Lejeune ausgeführt von ben Zöglingen Dannecker 
unb Scheffauer, mit ben von Suibal gefertigten allegorischen Figuren ber Stätte, bet 
Dankbarkeit, bes „Senies" bet Künste unb Wissenschaften, unb ber Sanftmut, unb am 
Fuszgestell vier Basreliefs, welche ben Eifer unb bie Wahrheit, bie naturkundlichen unb 
bie geschichtlichen Wissenschaften allegorisch darstellten; sonst befanden sich darin zwei 
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Brunnen; im übrigen diente er wie die zwei Aebenhöfe als Spiel- und Cummelplat 
für die Jugend. An den nordöstlichen Slügelbau schloß sic der großze, im Lauf der 
Sahre mehrmals erweiterte Akademiegarten an, in dem sic drei Bassins mit Spring- 
brunnen zum Baden im Sommer und zum Rudern befanden, während im übrigen der 
Raum so verteilt war, daßz jeder Zögling ein Stückchen Land nebst Sartenhäuschen zu 
beliebiger Verwendung zugeteilt bekam.

Als Verwaltungs- und Hausbeamte und -bedienstete waren angestellt je ein Sekretär, 
Kassier, Registrator, Hausmeister, Magazinverwalter, Küchenmeister nebst Küchenpersonal, 
Kontrolleur nebst »famuli« (zum Reinigen der Säle und Bedienen bei Cijch), Pedell, 
Hausschneider und auszer einigen Bedienten der Portier, der am Eingangstor, das einen 
Doppelposten hatte, jeden eintretenden Fremden dem Intendanten melden, abends 10 Uhr 
das Cor schlieszen und die Schlüssel dem Intendanten überbringen muszte.

Die Leitung her Schule

Die hervorstechendste Eigentümlichkeit der Schule ist die Stellung des Herzogs 
zu ihr. Er war nicht nur als Landesherr ihr Stifter und Schirmherr, sondern 
im eigentlichen Sinn ihr Begründer, Erhalter und Leiter, ohne dessen Kenntnis, Befehl 
und Zustimmung an der Schule während ihres ganzen Bestehens nichts Srofjcs und 
nichts Kleines geschah; sie war sozusagen eine Privatanstalt des Herzogs. Wie er dazu 
kam, der webet selbst eine eingehendere wissenschaftliche Ausbildung erhalten hatte - 
war doc feine Erziehung mit dem 16. Lebensjahre abgeschlossen worben —, noc per- 
sönlic ein Mann von tieferem wissenschaftlichem Interesse unb Verständnis war, wie 
3. 3. Friedric ber Sroßze, vielmehr bisher in wilder Sinnlichkeit unb Entfaltung fürst- 
lieber Pracht unb Üppigkeit feinen Senusz gefunben hatte, bies ist nur aus bem Zu- 
sammenwirken verschiedener Momente psychologisch zu erklären.

Sanz unvermittelt ist ja mit ber Karlsschule pädagogische unb wissenschaftliche 
Neigung beim Herzog nicht hervorgetreten. Schon 1761 hatte er die Académie des 
arts, 1762 bic Aaturaliensammlung, 1765 die Öffentliche Bibliothek begründet, die Schulen 
des Landes, befonbers bas Gymnasium in Stuttgart unb bie Klosterschulen, wie auc 
bie Universität Tübingen öfter besucht unb namentlich 1767 in langbauernber Anwesen- 
heit diese in allen ihren Seilen unb Einrichtungen kennen zu lernen gesucht, auc bei 
diesem Anlasz ihre Unterrichtsanstalten erweitert. Auc unter feinen Vorfahren auf bem 
württembergischen Fürstenthron fehlte es nicht an Vorgängern auf biefem Sebiet: Sraf 
Eberhard im Bart hatte bic Tübinger Universität gestiftet, Herzog Christoph bie Schul- 
unb Kirchenordnung begrünbet, mehrere Herzöge hatten bem Collegium illustre ihre 
persönliche Gunst zuteil werben lassen. Ferner war unter ben Landesfürsten ber bas 
maligen Zeit Förderung von Erziehung unb Wissenschaft Segenstand bes Wetteifers, 
wozu Ludwig XIV. unb XV. durc Gründung von Kadetten- unb Kriegsschulen bas 
Signal gegeben hatten. Friedric ber Großze war, wie in anberen Dingen, hierin ein 
grosses Dorbilb als Kenner unb Sönnet bet Wissenschaften unb tatkräftiger Förderer 
bes Erziehungswesens in feinen Landen, befonbers durc bic Sründung von Ritter- 
akademien. Die Alachbarn bes Herzogs, bic Kurfürsten von Bayern, Narimilian Joseph, 
unb von ber Pfalz, Karl Theodor, waren eifrige Sönnet von Wissenschaft unb Kunst, 
auc am Hofe von Bayreuth hatte diese Pflege gefunben. Unb zu solchen mehr perfon* 
lichen Anregungen, bic zu bem Bestreben führten, bas, was andere Fürsten auf biefem 
Scbietc geleistet, womöglich zu übertreffen, tarnen bic sozusagen in ber Luft liegenden, 
durc bas Jahrhundert aufgebrängten, bas man bas philosophische, bas pädagogische. 
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das ber Aufklärung genannt hat, die Seit von Rousseaus Emil und der Philanthropine, 
die Zeit, in der pädagogisch zu reflektieren unb zu experimentieren, philosophisch zu 
räsonnieren unb sic unb andere aufklären zu wollen allgemeine Allode in ben höheren 
Sesellschaftskreisen, unb als Philosoph auf dem Throne zu gelten bas Streben jebes 
geistig lebendigen Fürsten war.

Ein Mann ber Wissenschaft im eigentlichen Sinn war nun freilich ber Herzog nicht; 
die mangelhafte Ausbildung feiner Jugend durc gründlichere Studien zu erweitern unb 
zu vertiefen hatte er bisher weder Zeit noc Aeigung gehabt, über ben Dilettanten auf 
diesem Gebiet ist er nie hinausgekommen; aber durc bie wiederholten eingehenden Be- 
suche in ben inländischen Lehranstalten unb bei seinen vielen Reisen im Ausland, wo er 
überall auch bie wissenschaftlichen Einrichtungen eingehend besichtigte, hauptsächlich aber 
durc ben Verkehr mit vielen unb bedeutenden Gelehrten hatte er zwar nicht einen tiefen 
Einblick, wohl aber bei feinem grossen angeborenen Calent einen recht umfassenden Umblies 
auc auf bem wissenschaftlichen Felde erworben, unb besonders in ber Philosophie nac 
dem bamaligen Begriff, unb in ben auf bie Staatsverwaltung sic beziehenden Dis- 
ziplinen befa^ er in feinen späteren Jahren wirkliches Interesse, Wissen unb Verständnis.

Auc auf pädagogischem Sebiet war er nicht selbständiger, schöpferischer Fachmann 
in bem Sinn, bass er sic ein pädagogisches Ideal geschaffen unb zu dessen Verwirk- 
lichung eine Lehranstalt gegründet hätte, wie 3. 33. ber gleichzeitige Basedow. Wenn er 
in ben Reden, bie er in ber Karlsschule hielt, in ermüdender Wieberholung „die Tugend" 
als Ideal unb Ziel ber Erziehung gepriesen, feine Schule einen „Cempel ber Weisheit 
unb Cugend, ber Aufklärung" genannt hat, so sann man barin doc wesentlich nur 
Phrasen erkennen. In Wirklichkeit war bas Ziel seiner Erziehungstätigkeit überhaupt 
nicht ein abftrattes, ibeales, fonbern ein durchaus praktisches, nämlich junge Leute für 
bestimmte höhere Berufstätigkeit heranzuziehen unb auszubilden für Kriegs-, Hof- unb 
Staatsdienst unb für bie Künste; in ber offiziellen Beschreibung ber Karlsschule (von 
Bat 1783) wirb zwar an einer Stelle gesagt, ber Zweck des Herzogs fei gewesen, 
„gute Menschen unb nützliche Bürger zu bilden", an einer anberen Stelle aber, „bie 
jungen Leute sollen zu eigentlichen Seschäftsmännern, nicht zu privatgelehrten gebildet 
werben". Unb als ber richtige Weg dazu erschien ihm möglichst guter Unterricht unb 
möglichste Konzentration ber Zöglinge auf diesen durc Abhaltung ftörenber Einflüsse 
mit allen Mitteln bes äusseren Zwangs. „Kräfte zu werten in ben jungen Leuten", 
mahnte er immer wieber bie Lehrer, unb bie Zöglinge zur Arbeit anzuspornen be- 
trachtete er als eine Hauptaufgabe seiner Anstalt, weil Arbeit bas beste Mittel gegen 
sittliche Derirrung fei unb bei ber Arbeit ber jugendliche Seist unb Charakter am kräf- 
tigften unb gefunbeften gedeihe.

Wenn in biefem Sinne von einem bem Herzog eigentümlichen pädagogischen Prinzip 
gesprochen werben taun, so ftanb cs doc im engsten Zusammenhang mit seiner Eigen- 
schaft als Landesherr in ber hoppelten Richtung bes Lanbesvaters unb bes Allein- 
Herrschers. Es sollten unbemittelte Lanbestinber, wie es wirtlich in erheblichem Umfang 
geschah, versorgt unb zu höherer Lebensstellung geführt werben, unb bie Früchte biefer 
Erziehung sollten in ber Gestalt tüchtiger Offiziere, Beamten unb Künstler dem Laube 
zugut kommen. Aber freilich, bie so Versorgten sollten bem Herzog als bem Schöpfer 
ihres Slücks zeitlebens bantbar unb seinem Dienste unbebingt gewidmet bleiben, unb 
bie Ausbildung sollte im ganzen unb in allein einzelnen so beschaffen fein, wie ber Herzog 
es wollte; bie künftigen Hof unb Staatsbiener sollten eine „egale Kultur" im Sinn bes 
Herzogs zeigen, sollten alle ganz nac feinem Seist unb Seschmac gemöbelt sein.

An unb für sic hätten nun bie Zwecke, bie ber Herzog anftrebte, einfacher erreicht 
werben tonnen durc entsprechende Gestaltung ber im Laube vorhanbenen Bildungs- 
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Anstalten, des Symnasiums und der Universität; und dasz er baran wirklich eine Zeit- 
lang ernstlich gedacht hat, davon sind ber plan einer Erneuerung des Collegium illustre 
zur Kriegsschule unb ber Besuch in Tübingen vom Jahr 1767 Zeugnis. Aber eben ber 
Widerstand, ben er bei jenem plan gefunden, und ber Eindruck eines erstarrten Sorma- 
lismus, ben er von ber korporativ organisierten Universität mitnahm, brachte ihn bavon 
ab; „man sönne nicht neuen Wein in alte Schläuche füllen", soll er gesagt haben; ein 
bloßes Verbessern bes Bestehenden genügte wohl auc schon seinem Ehrgeiz nicht; unb 
so kam er in seinem fürstlichen Schaffensdrang zu bem Entschlusz, etwas ganz Eigenes, 
ganz Heues zu schaffen, bas in allem bas ©epräge feines ©eiftes tragen sollte.

Eitelkeit unb Ehrsucht als bie einzige Triebfeder bes Herzogs auf diesem Gebiet 
zu bezeichnen, wie es vielfach geschehen ist, wäre sicher unrichtig. Aber nachdem einmal 
ein Anfang mit ber Schule gemacht war unb bie Sache sic gut anliesz unb ber Herzog 
Seschmac baran fanb, da hat allerdings bie als ein Hauptcharakterzug an ihm be- 
saunte Sucht, zu glänzen unb gepriesen zu werben, mächtig eingesetzt. Er würbe fortan 
nicht mübe, bie Fortschritte unb Vorzüge, bas »lustre« seiner Schule selbst zu rühmen 
unb sie von anberen in Wort unb Schrift rühmen zu hören; unb selbst als Wohltäter 
unb Ernährer ber Schule unb ihrer Zöglinge, als gütigster unb erleuchtetster Förderer 
ber Wissenschaften unb Künste gefeiert zu werben war ihm hoher Senusz unb Bedürfnis 
unb eine Forderung an jeden, mit bem er in Berührung trat. Daher pflegte er auc 
©ästen sehr gern seine Schule zu zeigen, die benn auc sehr zahlreiche Besuche fürst- 
lieber unb berühmter Männer erhielt, unter denen neben bem schon berührten von 
Joseph II. (1777) ber von Herzog Karl August unb Soethe bei ber Jahresfeier 1779 
nicht unerwähnt bleiben soll (vgl. I, 424—26). Deshalb muszte benn namentlich auc 
in ber Schule selbst biefer Leidenschaft in ber ausgiebigsten Weise gehuldigt werben unb 
würbe ihr gehuldigt. Es ist auc fein Zweifel, bah bas Streben nac bem Ruhme, 
etwas an ©rohartigfeit unb Vorzüglichkeit Unübertroffenes geschaffen zu haben unb 
zu besitzen, sehr wesentlich zu ben immer neuen Erweiterungen unb Vervollkommnungen 
ber Schule beigetragen hat.

Indes ist damit doc nicht alles erflärt. 24 Jahre lang beschäftigte sich ber 
Herzog mit ber täglichen Fürsorge für alle laufenben Geschäfte ber Anstalt, liess sich 
täglic über alle grossen unb steinen Vorkommnisse schriftlich unb mündlic Happort er- 
statten, führte bie ganze Strafdisziplin ausschlieszlic persönlich, wohnte, wenn er am 
Ort war, täglich zweimal ben Mahlzeiten ber Zöglinge an, indem er fröhlichen Blicks 
durc bie Reihen schritt unb ba unb bort, befonbers mit ben jüngeren, Gespräche an- 
tnüpfte, sah oft, durc bie Korribore gehend, durc bie in ben Süren angebrachten 
Fenster nach ber Aufmerksamkeit beim Unterricht, unb nachts, bie Schlafsäle durch- 
wanbelnb, nac Ruhe unb Ordnung, besuchte bie Krausert auf ben Krankenzimmern, 
maßz eigenhändig zweimal jährlich jeben Zögling, um ihm seinen Platz in ber Reihe 
seiner Abteilung anzuweisen; er beschäftigte sic beständig mit ber Anstellung geeigneter 
Lehrer unb bildete sic fein Urteil über ihre Leistungen, prüfte alle Lehrpläne unb Lehr- 
bücher, stellte ober genehmigte alle Themen zu Heben von Lehrern unb von Schülern, alle 
Chemen unb Thesen zu Dissertationen unb Disputationen, wohnte selbst allen Prüfungen 
ber Lehrer unb ber Zöglinge unb allen Disputationen an unb nahm babei mit eigenen 
fragen Anteil; er hielt bei ben gestatten selbst Heben an bie Sestversammlung unb an 
ben Vorabenden ber Preisverteilung Ansprachen an bie Zöglinge in ©egenwart von 
Vätern unb Müttern, unb verteilte eigenhändig bie Preise; er las unb beurteilte alle irgend- 
wie an bie Öffentlichkeit tretenben Dissertationen von Lehrern unb von Schülern unb ver- 
folgte sorgfältig bie Entwicklung aller einzelnen Zöglinge. Das wirb doc nur baraus ver- 
ständlich, bah er eine wirkliche, natürliche Anlage, eine innere Freude an 
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der Jugend und Befähigung für Jugenderziehung besaß, was man denn wohl 
als den eigentlichen Kern und Keim seiner Erziehungstätigkeit wirb betrachten bürfen. 
Wenn er bei feinen Ansprachen die Zöglinge mit „Liebste Söhne" anzureden pflegte, so 
war bas wirtlich nicht bloß Phrase, er trug sie wie ein Pater auf bem Herzen; bas 
Erziehen war ihm nicht bloß Verstandes- unb Willenstätigkeit, fonbern Herzenssache.

Sreilic finb auc zahlreiche Züge vorhanden, bie ben Herzog als keineswegs ibealen 
Pädagogen unb Schulleiter erscheinen lassen, unb bie hier nicht verschwiegen werben sollen. 
Schon in sachlicher Beziehung gab er sic manche Blöszen. Seine fragen unb Behaup
tungen bei ben Prüfungen unb Disputationen sollen zuweilen sehr zum Lachen gereizt, 
unb ein Zögling soll einmal in der mathematischen Lektion durc flottes Anschreiben 
sinnloser Buchstaben unb Zahlen an bie Sasol sich ein sehr unverdientes Lob vom Herzog 
erworben haben. In der deutschen Sprache würbe er, beffen Muttersprache eigentlich 
bie französische war, nie ganz sicher; seine schriftlichen Mußerungen, auc bie sorgfältig 
abgefaßten Beben finb, von ber greulichen Orthographie ganz abgesehen, reich an Der- 
stoßen gegen bie deutsche Sprache, bie Beben zwar in feierlichem Pathos gehalten unb 
voll von Mahnungen zur Tugend und Religion, doc wesentlich phrasenhaft, ohne klaren 
Sedankenfortschritt unb von inkorrektem Satzbau, auc durc bie beständig wiederholte 
Forderung ber Dankbarkeit für bas Slüc seiner väterlichen Fürsorge eher bas Segen- 
teil zu bewirten geeignet. Aber es ist zweifellos unb durc bestimmte Zeugnisse er- 
wiesen, baß diese Beben auf bie Zuhörer nach deren Gewöhnung im allgemeinen nicht 
abftoßenb wirkten unb durc bie ihnen nicht abzusprechende eigenartige Beredsamkeit 
mindestens auf bie Zöglinge einen starten Eindruck machten, unb baß biefe überhaupt, 
wenigstens solange sie ber Schule angehörten, mit verhältnismäßig wenigen Ausnahmen 
ben Herzog wie einen Pater als dankbare Söhne verehrten. Daß sie von ber Schul- 
Leitung veranlaßt bzw. genötigt würben, dieser Verehrung unb Dankbarkeit auch in ber 
Schule durc Beben unb Schichte unb sonst in allen Formen öffentlichen Ausdruck zu 
geben, mag man wohl als Erziehung zur Heuchelei mißbilligen, wirb es aber bei ben 
Verhältnissen ber Schule, wie sie nun einmal waren, begreiflich finden.

Schlimmer mag man es wohl pädagogisch beurteilen, baß ber Herzog im Jahr 1774 
einer Abteilung bie Frage schriftlich zu beantworten gab: „Wer von euc ist ber 
Seringste?", unb in demselben Jahr bie Aufgabe gestellt hat, alle Mitzöglinge ber 
Abteilung nac 10 ausgestellten Fragepunkten zu schildern, baß er einem Zögling, bem 
gegen bas Perbot Konfett geschieht worben war, einen Brief an bie Eltern diktiert hat, 
worin ber Sohn bas Seschickte zurückwies. Es waren bas augenblickliche Einfälle 
despotischer Saune, bie im ganzen doc ziemlich vereinzelt dastehen. Man mag es auc 
pädagogijc bedenklich finden, baß ber Herzog seine spätere Gemahlin Franziska, mit 
ber er von 1772 an auf ber Solitübe unb später in Stuttgart zusammen lebte unb bie 
anfangs bie Stellung einer Nätrejse l)atkf gern bei feinen Besuchen in ber Schule 
mitnahm. Aber bie Zöglinge sahen in ihr wohl von Anfang an eben bie Gemahlin 
bes Herzogs, was sie später (1785) auch geworden ist, unb fühlten, zumal ba sie sonst 
so gut wie fein weibliches Wesen zu Gesicht besamen, von ihrer weiblichen Liebens- 
würbigfeit unb mütterlich teilnehmenben Freundlichkeit eine mildernde, verfüßenbe Wirkung 
gegenüber ber Strenge ber Anstaltsordnung. Die — pädagogisch fast unglaublichen 
Themen, bie ber Herzog für Beben unb Schriften von Zöglingen zur Feier bes Seburts- \ 
unb Alamenstags von Franziska gestellt ober genehmigt hat: Sur l’influence du beau 
sexe sur les arts; Sur les talents supérieurs du beau sexe; L’image de la belle 
nature dans une femme vertueuse; Ob Tugend beim schönen Geschlecht eine Folge 
ber Jahre ober ber Erziehung fei; Ob große Seelen bes weiblichen Geschlechts bie 
Standhaftigkeit ber männlichen erlangen sönnen; Was größer fei, eine männliche ober 
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eine weibliche schöne Seele; Don der Standhaftigkeit tugendhafter Frauen; Sehört 
allzuviel Süte, Leutseligkeit und grosze Freigebigkeit im engsten Versande zur Tugend? 

diese und andere wirb man unter diesem Sesichtspunkt vielleicht etwas milder beur- 
teilen. Ein paar gut bezeugte Anekdoten aus dieser Sphäre, 3. 3. daßz der Herzog von 
einem Zögling, einem ©rasen von Aassau, den er wegen vieler Vergehen abrügen sollte 
unb fragte: „Was würbe Er sagen, wenn Er an meiner Stelle wäre?" die Antwort 
bekommen haben soll: „Komm, Franzel, laßz ben bummen Jungen stehen", ohne daßz ihn 
ber Herzog dafür bestrafte, zeigen — ausser anberen Beispielen —, daßz biefem fürst- 
liehen Pädagogen auc ein Zug guten Humors nicht fehlte, wie er denn überhaupt an 
munterem, offenem Wesen ber Zöglinge Sefallen fanb.

Laune unb Willkür spielten freilich bei seiner Schulleitung andauernd eine sehr 
grosze Rolle, gegenüber ben Zöglingen in ber Handhabung ber Disziplin im einzelnen, 
ber Perfügung über ihre Studien unb bei ben unentgeltlich aufgenommenen namentlich 
auc über ihren Beruf, in ber Aufnahme, Entlassung unb weiteren Versorgung; gegen
über ben Lehrern in Beziehung auf Annahme, Beförderung, Entlassung unb befonbers 
auf bie Sehaltsverhältnijse. Binbenbe Verpflichtungen ging er überhaupt nur in be- 
schränktestem Umfang ein, behielt sic vielmehr seine Entfärbungen im allgemeinen 
immer vor, unb auc wo er eine Zusage gegeben hatte, sonnte man sic barauf nicht 
sicher verlassen; alles war von feinen jeweiligen Entschliessungen abhängig, so wollte er 
es haben unb fühlte sic barin. Von ber Richtigkeit seiner Anschauungen unb Absichten 
war er babei völlig überzeugt unb ebenso von ber Richtigkeit feiner Anordnungen unb 
Handlungen im einzelnen. 3m allgemeinen ist auch an seiner guten, wohlmeinenden 
Absicht für bie Schule unb für ihre Zöglinge unb sonstigen Ungehörigen nicht zu zweifeln, 
namentlich von seiner Kenntnis unb richtigen Beurteilung ber Alenschen war er tief 
durchdrungen, unb in ber Cat hat er in ber Beurteilung ber Zöglinge, troß einzelner 
Irrtümer, im ganzen einen überraschend richtigen Blic bewiesen, unb hauptsächlich in 
ber Wahl ber Lehrer hat er sich als ben praktischen, welterfahrenen, mit einer gewissen 
Genialität bas Richtige schauenden Menschenkenner bewährt. Mochte Schubart spotten 
über ben Tyrannen, ber zum Schulmeisterlein geworben, mag man nicht ohne Berede 
tigung sagen, er habe bei seinem Übergang von ben üppigen Hoffesten zur Erziehungs- 
tätigfeit doc nur eine Liebhaberei mit einer anberen vertauscht: er verfolgte babei doc 
recht ernste, gute unb wohlerwogene Zwecke, unb bie ganze Seschichte ber Karlsschule 
erweist ihn als wirklich mit pädagogischer ©abe begnadet unb als einen Schulorganisator 
grossen Stils. Hievon wirb weiterhin im einzelnen bie Rede fein; sicher bleibt, was 
Seeger einmal ausgesprochen hat: „Der Herzog führt bas wissenschaftliche unb bas 
polizeiliche Ruder zugleich, was allein schon bie Akademie zu einem Original macht".

Der Minister bes Herzogs für diesen Zweig feiner Herrschertätigkeit war während 
ber ganzen Lebenszeit ber Schule, feit 1770 unter ber Bezeichnung „Intendant", seit 
1782 als „Herzoglicher Kommissar", Christoph Dionysius Seeger, geb. 
1740 als Pfarrerssohn in Schöckingen. Er hatte bie Seminare in Blaubeuren unb 
Bebenhaufen durchlaufen, war aus Aeigung zum Soldatenstand 1759 als Kornett in bas 
Phullsche Küraffierregiment eingetreten unb hatte mit biefem zwei Feldzüge gegen Preussen 
mitgemacht, bann einige Zeit an ber Universität Tübingen Mathematit ftubiert unb als 
Beweis gut angewandter Zeit bem Herzog eine gedruckte Abhandlung „Von bem Einfluss 
ber Künste unb Wissenschaften in bie Kriegskunst" überreicht. 1761 war er Leutnant 
bei ben Srenadieren, 68 Hauptmann, 71 Flügeladjutant geworben unb seit 1765 mit 
ber Aufsicht über bie Bauten unb ©arten auf ber Solitübe betraut. 1772 würbe 
er zum Obristwachtmeister, 1777 zum Obristleutnant, 1778 zum Obristen unb Seneral-
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adjutanten befördert. Aac der Aufhebung der Karlsschule führte er verschiedene höhere 
militärische Kommandos und starb in allgemeiner Verehrung 1808. Er war ein Aliann 
von stattlicher Srößze, hager, von regelmäßigen Zügen, immer gleichmäßigem ernsten 
Wesen, mehr entschieden und schroff als freundlich und gefällig, aber zuverlässig, uneigen- 
nützig, unparteiisch, in Urteil und Handeln nüchtern auf die Sache gerichtet, von un- 
ermüdlichem gleiß und treuester Eingebung an fein Amt und an den Herzog, eine über- 
legene Persönlichkeit gegenüber den Zöglingen, den Offizieren und auc den Lehrern.

Der Herzog und Seeger wirkten an der Schule so eng und unmittelbar zusammen, 
baß es nicht möglich ist, den Unteil ber beiden im einzelnen abzuscheiden. In ber Form 
ist selbstverständlich Seeger immer ber gehorsame, untertänige Diener seines Herrn, beffen 
Befehle unb Intentionen er ausführt; aber er war zugleich in allen bie Schule betreffen- 
ben Angelegenheiten ber Berater bes Herzogs, unb zweifellos sind bie Gedanken unb 
Entschließungen sehr vielfach von ihm ausgegangen; er ist bie eigentlid; organisatorische 
Kraft an ber Schule, namentlich auch bezüglich bes Unterrichts, wozu feine wissenschaft- 
liche Husbilbung ihn befähigte. Unb bof war er nie ber wirkliche Setter, fonbern 
hatte über alles unb jedes bie Meinung unb Entscheidung bes Herzogs einzuholen, teils 
in mündlichem Verkehr, teils in schriftlichen Berichten, bie in großer Zahl von ihm vor- 
hanben finb unb nach Form unb Inhalt einen vorzüglichen Einbrucf machen. Seeger 
war ber ftänbige Vermittler zwischen bem Herzog einerseits unb ben Lehrern, Offizieren, 
Aufsehern unb Zöglingen andererseits. Zugleich Vertreter ber Schule gegenüber ben 
Eltern unb ber Öffentlichkeit. 3n ber Erziehung vertrat er, wie vorauszufeßen ist aus 
Überzeugung, bas Prinzip ber völligen Unfreiheit ber Zöglinge; Kollegien, bie er in 
ber späteren Zeit über militärischen Dienst las, sollen langweilig gewesen fein; im 
ganzen aber lassen bie reiflichen Überlieferungen von feiner Wirksamkeit ihn als einen 
Mann von sicherem, weitem Blick, guter Beurteilung von Menschen unb Verhältnissen, 
festem, richtigem Saft, ehrenhaftem Charakter unb hervorragendem Seschic für feine 
heikle unb schwierige Aufgabe ersonnen.

Dir allgemeinen Einrichtungen

Der Herzog unb Seeger verfügten in allen Angelegenheiten ber Schule souverän unb 
autokratisch; auf wo gelegentlich Wünsche unb Ratic läge von andern Seiten gehört würben, 
traf ber Herzog bie Entffeibung immer ganz nac eigenem Ermessen. Saß bei ber Ein- 
riftung ber Sfule im einzelnen ber Vorgang vorhandener Sc ulen von Einfluß war, was 
an fif zweifellos ist — innerhalb bes Landes Waisenhäuser, Lateinschulen, Symnajium, 
Klofterffulen, Universität unb Stift in Tübingen, von auswärts Universitäten unb anbere 
Hochschulen, Ritterakademien, Hofic ulen, Kadetten- unb Kriegsschulen, Kunftffulen, bie 
Philanthropie, Jesuiten- unb andere Ordensschulen, befonbers bie französischen Kadetten- 
unb Selehrtensc ulen —, würbe bof nirgenbs ausdrücklich zur Unterstützung irgend- 
weiser Einrif tung erwähnt unb anerfannt; bas Selbstgefühl bes Herzogs wollte, 
bewußt ober unbewußt, alles als unmittelbar aus feinem eigenen Seist hervorgegangen 
erffeinen lassen. In ben ersten Jahren ber Sf ule würben häufig einzelne Professoren 
ober auf mehrere zugleich mit gutächtlic en Huszerungen über ihre Beobachtungen unb 
über zu treffenbe Änderungen unb sonstige Anordnungen beauftragt, unb biefe so weit 
berüeffiftigt, als Seeger unb ber Herzog es für gut fanben. Aac ber Erhebung ber 
Sf ule zur Universität sonnte ben UniverfitätsOrganen: Fakultäten, Collegium academi- 
cum, Senat, bas Best nist vorenthalten werben, auch von fif aus unb unaufgefordert 
Beschlüsse zu faßen, weise bie allgemeinen Einrichtungen betrafen; gleich im Jahr 1783 
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würbe davon in umfassender Weise Sebrauc gemacht, inbem ein auf die gesamten Ein- 
richtungen der Schule sic erstreckendes Gutachten von der Sesamtheit der Professoren 
abgesagt wurde. Solche Beschlüsse mussten aber alle bem Herzog vorgelegt werben, ber 
häufig feine Genehmigung versagte; immerhin blieben sie nicht ohne Sewicht unb Ein- 
wirkung, unb ber Eigenwille des Herzogs unb Seegers trat etwas zurück.

Von auszen aber liesz sic ber Herzog von niemanb dreinreden. Denn bie Schule 
galt als zum herzoglichen Hof gehörig und war damit unabhängig vom Kirchenrat, bem 
sonst bie Doltsjchulen unb bie höheren Schulen unterstanden, wie auc von ber Land- 
schaft, bie zwar erstmals 1773 unb später wiederholt umfaffenbe Beschwerden einreichte 
wegen unnötiger Ausgaben, Schädigung ber bestehenden Unterrichtsanstalten, Verletzung 
ber Sandesordnungen durc Aufnahme ausländischer unb katholischer Lehrer unb Schüler, 
bei bem Herzog aber, ber längst auch auf anberen Sebieten gewohnt war ihre Dor- 
ftellungen zu ignorieren, faum irgendwelche Beachtung fanb. Auf bie öffentliche Meinung 
aber nahm ber Herzog wohl etwa insofern Rücksicht, als er von ihr Lob unb An- 
erkennung erwartete unb in biefer sich sonnte, weshalb er wohl auc manches ihr zu- 
liebe tun mochte; zur Kritik in tadelndem Sinn aber erkannte er ihr sein Recht zu unb 
wies derartige Huszerungen schroff zurück. Es liegt eine gewisse Sroßzartigkeit in dieser 
Nichtbeachtung ber Anfechtungen von auszen, bie auf ruhige, vornehme Sicherheit unb 
Festigkeit in bem als recht unb gut Erkannten hinweist — eine geftigfeit, bie ber Herzog 
freilich sonst auc in wenig anerkennens werten Dingen gezeigt hat.

So würbe benn zunächst bezüglich ber finanziellen Seite sehr souverän ver- 
fahren. Eigene Einnahmen hatte bie Schule anfangs überhaupt nicht, ba sie ja eine Der- 
forgung für arme Kinder fein sollte unb weiterhin für solche, benen ber Herzog bies als 
befonbere Gnade gewährte; 1776 würbe zwar für einen Seil ber Zöglinge ein Kostgeld 
eingeführt, aber bie Ausgaben würben dadurc entfernt nicht gebeeft. Die Nfabemiefaffe 

- bereu Verhältnisse freilich wenig übersichtlich finb, ba sie auch für anbere Zwecke, 
so 3. 3. auc für bie Ecole des demoiselles, aufzukommen hatte — würbe anfangs 
aus Privatmitteln bes Herzogs, weiterhin aber aus bem Kirchengut unb verschiedenen 
öffentlichen Kaffen auf Befehl bes Herzogs unterhalten. Ausgaben unb Einnahmen 
betrugen jährlich runb 100 000 Sulden, barunter Ausgaben für Besoldungen ungefähr 
40000 fL; Einnahmen aus Penjionsgeldern im höchsten Betrag (1782) 5 3 0 00 fL, 
meist aber erheblich weniger. 1793 würbe feftgeftellt, daß seit 1782 durchschnittlich 
jährlich 84 000 ft aus ber Kentsammer, b. h. aus staatlichen Mitteln für bie Schule 
aufgewendet worben waren. Aber bie Klagen ber Landschaft über diese Ausgaben, bie 
natürlich zu den Hilfsmitteln bes Landes nicht im Verhältnis stauben betrugen sie 
doc ungefähr 1/15 bes ganzen Staatsaufwands —, hatten bei bem Fürsten, ber früher 
gewohnt war, viel größere Summen für weit wertlosere Dinge zu vergruben, nur etwa 
bie Wirkung, ba^ er in ber Belohnung ber Lehrer ziemlich sarg war, was freilich mit 
ben sonstigen Verhältnissen in biefer Beziehung übereinstimmte; aber alles zu tun, was 
zum Glanz unb Ruhm feiner Schule beitragen sonnte, ließ er sic durc Seldrüc lichten 
nicht abhalten.

Daraus, ba^ bie Schule Hof- unb Sürstenschule, unb also ben Kirchen- unb 
Schulbehörden bes Landes grundsätzlich entzogen war, ergab sic für sie ber sehr wichtige 
Vorteil, bass sie auc bezüglich ber innern, besonders ber religiösen, pädagogischen unb 
wissenschaftlichen Einrichtungen an seine äußere Instanz unb besonders auc an feine 
Tradition gebunben war. Die Leiter ber Schule sonnten aus bem, was irgend sonst an 
Einrichtungen für Erziehung unb Unterricht vorhanben war, entnehmen, was ihnen gut 
unb zweckmäßzig dünkte, ohne etwas beibehalten zu müssen, weil es eben ba war unb 
vielleicht in irgendwelchen äußern Umständen eine Stütze hatte; unb sie mußten auc 
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keine Aeueinführung ober Änderung deswegen unterlassen, weil sie bisher nicht dagewesen 
war unb man sie erst eingehend hätte begründen und rechtfertigen müssen.

Ferner: wer als Lehrer ober auc als Zögling in die Schule ausgenommen wurde, 
trat damit in eine gewisse persönliche Beziehung zum Landesherrn unb besam einen 
gewissen Unteil an bem Hof unb feinem bewegten, glänzenden Leben. Dies entsprach 
einem pädagogischen Prinzip des Herzogs, ber meinte, nicht in klösterlicher Abgeschieden- 
heit, wie in ben Klosterschulen unb bem Tübinger Stift, fonbern mitten „in ber Welt" solle 
die Erziehung vor sic gehen. And das bie Zöglinge durch die Berührung mit bem Hof 
auc höfisches Benehmen, gute Lebensart lernen, würbe von ber Anstalt selbst als einer 
ihrer Vorzüge gerühmt. Daß sic bie Zöglinge babei wesentlich passiv und als Zuschauer 
verhielten, ist ja wohl selbstverständlich; aber sie hatten doc fast täglic Gelegenheit, 
ben Herzog unb feine Umgebung zu sehen, unb lebten in ihrer Sphäre, würben sehr häufig 
vom Herzog in Gespräche gezogen, bie Kavaliersjöhne auc zuweilen gruppenweise, bis 
zu acht, zur herzoglichen Abendtafel gezogen; dabei soll es freilich wegen ber Liebhaberei 
bes Herzogs fürs Examinieren nicht sehr gemütlich gewesen sein — er pflegte bie Auf- 
gäbe zu stellen, über ein von ihm gegebenes ober ein selbstgewähltes Chema „einen 
Diskurs zu eröffnen" —, unb Franziska musste durch Spenden von Süssigkeiten nach- 
helfen. Alle Hoffeste würben zugleich zu Akademiefesten, besonders bie Seburts- unb 
Hamcnsfefte bes Herzogs unb ber Franziska unb Besuche hoher Säfte, wie anbererfeits 
auc bie Utabcmiefefte zugleich Hoffeste waren, indem bie öffentlichen Prüfungen unb 
Schlufsfeiern jährlich als grosse Hoffeierlichkeiten öffentlich angekündigt unb durc bie 
Teilnahme bes Herzogs mit feinem ganzen Hof, einschlieszlic ber fremben Gesandten, 
beehrt, auc nachher durch eine ausführliche Beschreibung aus ber Feder bes Professors 
Uriot bis zum Jahr 1782 in ber Stuttgarter privilegierten Zeitung für bie weiteren 
Kreise bekanntgegeben würben.

Auc daß bie abeligen Zöglinge eine bevorrechtete Gruppe innerhalb ber Zöglinge 
bilbeten, unb anbererfeits bie Künstler als nicht ganz gleich- unb vollberechtigt galten, 
hängt mit bem höfischen Charakter ber Schule eng zusammen, ber endlich für bie Zög- 
linge ben nicht zu verachtenden Vorteil brachte, bass immer ein Seil von ihnen in Sweater 
unb Oper Plätze erhielt, zu Ballfesten, in ber späteren Zeit auc nac Hohenheim ein- 
geladen unb bei militärischen Schauspielen unb bei Jagden als Zuschauer zugelajsen würbe.

Ungefähr ebenso bedeutungsvoll wie ihr höfischer war für bie Einrichtungen ber 
Schule ihr militärischer Charakter, ber schon in bem Kamen „Militärakademie" 
(vorher „Alilitärijches Waisenhaus" unb „ililitärische Pflanzschule") ausgesprochen war.

Die Ausbildung zum militärischen Beruf war halb nac ihrer Gründung ein wesent- 
licher Zwec ber Schule geworben, am 11. März 1773 würbe erstmals „eine militärische 
Abteilung" zusammengestellt; aber dieser Zwec war doc nur einer neben verschiedenen 
anbern, unb in ber üblichen Reihenfolge nahmen bie Militärs nicht ben ersten, fonbern 
bis 1782 ben zweiten Platz, nac ber juridischen, von ba an ben brüten, nac ber 
juridischen unb medizinischen Fakultät, ein. Daß trotzdem ber Aame für bie ganze Anstalt 
bis 1782 beibehalten würbe, sollte also bewußztermaszen System unb Seift ber Schule 
ober wenigstens ihrer äußern Einrichtung kennzeichnen, unb so ist benn auc von bem 
Erziehungsprinzip ber Kadetten- unb Kriegsschule, nac bem illuster französischer Schulen, 
bie ganze Schul- unb Hausordnung ber Karlsschule beherrscht. Sämtliche Zöglinge 
hatten Uniform zu tragen, bie bem Stil unb Seschmac der Zeit entsprechend gestaltet 
war: langer, vorn offener Roc unb Weste aus stahlblauem Cuc mit versilberten Knöpfen 
unb schwarzen Vorstössen, weisse Beinkleider, im Sommer weiszbaumwollene Strümpfe 
unb Schnallenschuhe, im Winter Stulpstiefel; vorn unb hinten aufgekrempter Gut mit 
silbernen Borten, unb Degen; bas Haar frisiert mit einer gepuberten Papillote auf
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jeder Seite, die bei festlichen Anlässen verdoppelt wurde, und Zopf; bei den Kavaliers- 
söhnen als Auszeichnung eine silberne Achselschnur. Indes wurde Hut und Degen nur 
bei Feierlichkeiten und beim Ausgehen, die Uniform überhaupt im Hause nur bei den 
Hauptmahlzeiten, in den Lektionen dagegen und bei der Arbeit der sogenannte Überroc 
getragen. Die Stadtitudierenden hatten die Uniform bei festlichen Anlässen zu tragen, 
sonst war es ihnen erlaubt, aber nicht geboten.

Auc die Professoren hatten eine Uniform, die sie aber nur bei festlichen Anlässen 
trugen: schwarzer Samt- ober Seidenvoc mit weiszem Sutter, weisze, goldgestickte Weste, 
schwarzseidene Beinkleider, weiszseidene Strümpfe, Degen und chapeau bas.

Die Hausordnung war die ber Kaserne: sommers 5, winters 6 Ihr Aufstehen 
(früheres Aufstehen zur Arbeit war gestattet), bann Frühstück; 2 11 Ihr Unterricht 
unb Arbeit, 11—12 Anzug und Reinigung — »Propreté!« führte Seeger beständig im 
Munde _; 12 Ihr Mittagessen, bann Erholung; 2—6 Unterricht unb Arbeit, 6—7 Er- 
holung, z ober 1/28 Abendessen, bann Erholung, spätestens 9 Uhr Zubettgehen. Serien 
gab es bis 1783 feine, von ba ab zu Ostern unb im gerbst je eine Woche. Urlaub 
würbe nur in äußerst seltenen Sälen, erst feit 1783 etwas milber erteilt. Bei jebem 
Wechsel in ber Beschäftigung würbe in ber betreffenben Sruppe im Rangiersaal an- 
getreten unb auf Kommanbo im Tritt an den betreffenben Platz, Lehrjaal, Speisesaal usw. 
marschiert. Unb während biefer ganzen Zeit, auc in den Schlassälen, waren die 3ög- 
linge ununterbrochen beaufsichtigt durc ein befonbers bafür bestelltes, grösstenteils mili
tärisches Aufsichtspersonal, bas, unter bem Oberkommando bes Intendanten, zur Zeit 
ber ausgebildeten Schule bestaub aus 2 Stabsoffizieren, 6 Hauptleuten, 10 Leutnants 
unb 15 weiteren Aufsehern, die teils Unteroffiziere von guter Führung, teils bürgerliche 
Leute, teilweise auc Unterlehrer, sogenannte „Hofmeister", waren. Die Stabsoffiziere 
waren bie Majore Alberti (geb. 1742 in Urolfen), ber seit 1773 bie Oberaufsicht über 
bie (später drei) Abteilungen ber Adeligen, unb von Wolff (geb. 1744 in Ludwigsburg), 
ber seit 1782 bie Oberaufsicht über bie vier Abteilungen ber nichtadeligen Zöglinge, zu- 
gleich über ben regelmässigen Sang bes Unterrichts führte, n jebem ber grossen Schlafe 
säte hatten ein Offizier unb zwei Aufseher ihr Nachtlager, unb auch bie kleineren Schlafs 
räume würben entsprechend von Offizieren unb Aufsehern beaufsichtigt. Ebene waren 
für bie Privatarbeitszeit in ben einzelnen Hörsälen wie für bie Zeit bes Antleidens, 
bes Essens unb ber Erholung beftänbig Offiziere unb Aufseher zur Aufsicht bestellt. Oie 
Aufseher trugen bie gleiche Kleibung wie die Zöglinge; unter ihnen erhielt ber frühere 
Schneider, bann Unteroffizier Ries (geb. 1729) 1771 bie Stellung eines Oberaufiehers, 
1773 eines Leutnants, 1782 eines Adjutanten. So kam durchschnittlich auf etwa 9 36g- 
linge ein Aufsichtführender; nur für bie Unterrichtsstunden würben bie Zöglinge von 
biefen an ben betreffenben Lehrer abgegeben, nac Beendigung ber Stunbe aber sogleich 
wieder übernommen, so das sie, was als Srundsat ausgesprochen würbe, feinen Ungern 
blies allein gelassen waren.

Uusgänge ber einzelnen in bie Stabt waren bis 1783 überhaupt nicht gestattet, 
von ba ab am Sonntag nac bem Mittagessen bis 3 Uhr, mit ber Einschränkung, daß 
bas Haus, in bas ber Zögling gehen wollte, vorher angezeigt unb genehmigt werben 
unb ber betreffenbe Verwandte ober Lehrer ben Zögling in der Akademie adholen und 
wieder dorthin bringen musste. Gemeinsame Uusgänge, bie teils als Spaziergänge, 
befonbers am Sonntagnachmittag, zuweilen auch werttags in ben Erholungsstunden, teils 
Zu Sehrzwecken, befonbers botanischen, Geländeaufnahme u. a., von einzelnen Gruppen 
gemacht würben, geschahen immer unter Befehl unb Aufsicht eines Offiziers. Auch bie 
aus- unb eingehende Korrespondenz ber Zöglinge unterlag ber Kenntnisnahme durch bas 
Aufsichtsperional, bas etwaige Anstösze bem Intendanten zu melden hatte, unb es tarn 



Die Hohe Karlsschule. 19

nicht ganz selten vor, daß Zöglinge wegen mißliebigen Inhalts von Briefen, die ihnen 
zugegangen waren, scharf zur Rede gestellt würben. Besuche von Angehörigen, unter 
ausdrücklichem Ausschluß „des erwachsenen lebigen Frauenzimmers", würben nur ganz 
ausnahmsweise unb in Segenwart von Aufsehern zugelassen. Was etwa aus ber Stabt 
zu holen war, würbe durch bas Dienstpersonal besorgt; Eßz waren für eigenes Geld 
bürsten nur in beschränktestem Maszé eingeführt werben. Die älteren Zöglinge hatten bafür 
ein kleines Taschengeld, bei ben jüngeren mußte alles einzeln von ben Aufsehern erlaubt 
unb verrechnet werben. And was bie Lerntätigkeit betrifft, so waren nicht nur bie 
Unterrichtsstunden nac Zahl und Fächern für jeben Zögling genau vorgeschrieben, 
fonbern auc bie privatarbeit, unb zwar nicht nur nac ihrer Zeitdauer überhaupt, 
fonbern auch, wenigstens eine Reihe von Jahren hindurch bis 1782, welche Zeit auf 
bie einzelnen Fächer verwenbet werben mußte; unb bie bestellten Aufseher hatten zu 
kontrollieren, baß nichts anberes getrieben würbe. Auc würben bie Pulte unb sonstigen 
Geräte ber einzelnen von Zeit zu Zeit durc Lehrer ober Aufseher untersucht, unb was 
sic etwa Unerlaubtes fanb, befonbers Rauch- unb Schnupftabak, beffen éenuß verboten 
war, hauptsächlich aber auc ungeeignet erscheinende Bücher, wie Romane, abgenommen 
unb unter Umftänben Bestrafung veranlaßt.

Es herrschte also grundsätzlich eine Einrichtung, bie bas äußerste Naßz von Uw 
freiheit bebeutet, unb bie um so grosser ist, als sie sic nicht nur auf bie im Knaben- 
unb angehenden Jünglingsalter, fonbern mit nur geringfügigen Erleichterungen auc 
auf bie in akademischen Jahren unb Studien stehenden Zöglinge erstreckte. Es ist 
selbstverständlich, baß bamit nicht jebermann einverftanben war. Dor allem bie Zöglinge 
selbst nicht, bie, wenn sie einigermaßen zum Selbstbewußtsein h er an wuchsen, zumal wenn 
einer von Uatur felbftänbigen ©elftes war, biefe stete mißtrauische Beaufsichtigung als 
unerträgliche Tyrannei empfanden unb nac erlangter Freiheit ihrem Unmut teilweise 
stürmischen Ausdruck gaben; einige wenige haben auch, ba Austritt vor Abschluß bes 
Stubiengangs bei ben unentgeltlich Mufgenommenen überhaupt nicht, bei andern nur 
sehr ungnäbig bewilligt würbe, durc bie Flucht, bie als „Desertion" bezeichnet würbe, 
sic entzogen. Tlicht gang selten kam es auc vor, baß bie Flucht, meist auf bem Weg 
nächtlichen Aussteigens durchs Fenster, versucht, ber Deserteur aber balb wieber eingebracht 
würbe. Auc von zärtlichen unb wohlmeinenben Eltern erfolgten zuweilen Dorstößze gegen 
bie strenge Unftaltsorbnung, würben aber jedesmal schroff abgewiesen. Aicht anbers 
erging es Ungriffen, bie zuweilen in ber presse erfolgten, aber auc Vorstellungen, bie 
von ber Lehrerschaft zuweilen erhoben würben in ber Richtung auf größere Freiheit ber 
Beschäftigung unb auf ineßr freie Zeit aus gesundheitlichen Gründen: ber Herzog blieb, 
wie glaubhaft angenommen wirb unter bem Einfluß von Seeger, unerbittlich; über 
biefen Srundsat, ber für ihn felsenfest staub, ließ er nicht mit sic reben noch handeln.

Bei ber Beurteilung biefer Einrichtungen ist zunächst zu bemerken, baß militärische 
Ordnung, wenn auch wohl nicht ganz so streng durchgeführte, auc in ben gleichzeitigen 
Philanthropinen zu Dessau unb Marchlins unb in ber (nicht für militärische Ausbildung 
bestimmten) Ecole militaire von Pfeffel in Kolmar (1773) bestaub, wie sie denn in sehr 
zahlreichen Kadetten- unb Kriegsschulen unb in sonstigen Internaten bestaub unb noch 
besteht. Hier aber, bei ber großen Mannigfaltigkeit ber Ausbildungszweige unb ber 
Alters- unb Sesellschaftsstufen, war sie in ganz besonderem Maßze eine Uotwenbigfcit, 
um bas Sanze zusammenzuhalten. Auc hätte ohne Abschlieszung nac außen bie reiche 
Sülle beffen, was im Unterricht ben Zöglingen zugemutet würbe, faum bewältigt unb 
verbaut werben sönnen.

In Wirklichkeit war übrigens nac verschiedenen Anzeichen bie Sache nicht ganz 
so schlimm wie nac ben Vorschriften. Einmal genossen bie Stadtstudierenden, bie von 
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1783 an in wachsender Zahl den Unterricht besuchten, abgesehen vom Stundendes- 
und der allgemeinen disziplinarischen Ordnung im übrigen akademische Freiheit, und 
dies tonnte auc auf die Stellung ber Akademisten nicht ohne Einwirkung bleiben; es 
ist auc bezeugt, daß in dieser späteren Zeit ber einzelne Zögling, wenigstens von ben 
älteren, in ben Gegenständen seiner Studien nicht beengt würbe, wenn er nur überhaupt 
ftubierte. Aber auc vorher schon hatte sic bie Findigkeit bcr Jugend manche Schlupf- 
locker durc bie engen Maschen dieses Aufsichtsnetzes geschaffen; durch allerlei listige 
Täuschungen bes Aufsichtspersonals gelang es, allerlei Verbotenes, besonders Sabat unb 
Eßzwaren einzuschmuggeln, ober auc 3. 33. durc längeren Aufenthalt auf dem Kranken- 
zimmer, wo bie Aufsicht weniger streng war, ober in ben Schlafjälen Selegenheit zur 
Beschäftigung nac eigener Keigung zu finden, auc wohl durc Alussteigen aus dem 
Fenster einen durc bie Romantik bes Verbotenen besonders anziehenden Aachtausilug 
zu machen; namentlich würbe auc bic lange zum Schlafen bestimmte Zeit vielfach ver- 
ftoßlenerroeife zum Lesen benützt. Und auc schon in bcr früheren Zeit scheint bie Aufsicht 
barüber, ob bie Arbeitszeit wirklich auf bas bafür Bestimmte verwendet werbe, vielfach 
sehr lax gehandhabt worben zu fein, so baß neben ben unmittelbaren Anterrichtsgegenstän- 
ben unb statt ihrer allerlei anbere teils wissenschaftliche, teils sonstige Lektüre, so besonders 
von schöner Literatur, unb namentlich auc eigene Dichtung betrieben werben sonnte. In 
ben späteren Jahren hat auc ber Umstand mildernd gewirkt, daß ein Seil ber Alufsichts- 
Offiziere selbst in bcr Karlsschule ausgebildet unb dadurch zur Milde gestimmt war.

Überhaupt sann man nac reichlichen Zeugnissen solcher, bie selbst in ber Akademie 
gewesen waren ober Angehörige barin geßabt hatten, im allgemeinen durchaus nicht 
sagen, ba^ bie Zöglinge sic ungern in ihr befunben hätten. Ein Srund bafür ist unter 
anberem, baß für Unter tunst unb Verpflegung ber Zöglinge, wenigstens nac 
den bamaligen Begriffen, wirklich gut gesorgt war, wie denn bie Anstaltsleitung bcr 
gesundheitlichen Seite alle Beachtung wibmete; Seeger hat einmal ausdrücklich gesagt: 
„Die Erziehung bei bcr Akademie hat nicht bloß ben Unterricht, sondern hauptsächlich 
auc bic Erziehung bes Herzens unb bie Vorsorge für ben Körper zum Segenftanb." 
3n ben allgemeinen Schlafsälen, bereu jeder 50 Betten enthielt, war ber Kaum durc 
Holzgitter so abgeteilt, baß jeder Zögling eine Art von kleinem Zimmerchen für sic 
hatte, bas zugleich feinen Aufenthaltsort außerhalb bcr Arbeitszeit bei ungünstigem Wetter 
bildete. Die abeligcn Zöglinge waren in besonderen Schlafjälen, getrennt von ben nicht- 
abeligcn, untergebracht, bie Chevaliers in kleineren Schlafjälen (später zwei unb drei) 
vereinigt, bie bem einzelnen mehr Kaum unb besseres Mobiliar boten. 3m übrigen würbe 
bei bcr Einteilung in bic Schlajjäle auc auf bas Alter Rücksicht genommen, so baß 
bie im Alter sic Aäherstehenden zusammen waren. Die Betten waren gut, unb auf 
Reinlichkeit unb Ordnung in jeder Beziehung, am Leib wie in Wäsche unb Kleidung, 
würbe mit bem allergrößten Aachdruc gesehen. Die Kost, teilweise Abtrag ber herzog- 
lichen Sasel, war einfach, aber kräftig, reichlich unb gut — wenigstens in Stuttgart, 
während auf ber Solitübe barüber viel geklagt würbe —: morgens Brotwassersuppe, 
mittags Fleischbrühsuppe, Rindfleisch, Semüse, Kagout von Wildbret ober Braten ober 
Gebackenes ober Obst, abenbs Suppe unb eine Mehlspeise ober Kagout, an heißen 
Sagen Salat mit Eiern ober saure Milch; außerdem nachmittags eine Semmel ober 
Obst. Zum Mittagessen besamen bic älteren Zöglinge 1/2 Schoppen, bie jüngeren etwas 
weniger Wein, abenbs alle Wasser. Die Hörsäle, in benen bic Wände grün, Katheder 
unb Subsellien schwarz angestrichen waren, waren für bie bamaligen Begriffe unb die 
verhältnismäszig kleine Schülerzahl geräumig, hell unb zweckmäßig eingerichtet, jeder 
war mit einem Bild bes Herzogs in Verbinbung mit einer symbolischen Darstellung bcr 
betreffenden Wissenschaft, später außerbem mit Zeichnungen unb Stießen, bie aus ber 
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Schule selbst hervorgegangen waren, geschmückt. Für Kranke war durch wohleingerichtete 
Zimmer, einen Akademiearzt und Oberchirurgen, einen ständig anwesenden Feldscherer 
und ausreichendes Wartepersonal gesorgt, zu welchem in den späteren Jahren ältere 
Studierende der Medizin kamen. Die Heilmittel freilich, die angewandt wurden, und 
unter denen „Zieger" und „Selzer", und „Deinacher Wasser" in großen Quantitäten 
für allerlei Schäden den breitesten Raum einnahmen, geben eine nicht sehr vorteilhafte 
Vorstellung von der dort herrschenden Therapie. Sebadet würbe regelmäßig, im Sommer 
auf ber Solitübe in einem bafür hergerichteten See im Wald, ber freilic schmutzig 
gewesen sein soll, in Stuttgart in ben Bassins des Akademiegartens, im Winter in fest- 
georbneter Regelmäszigkeit in ber Badeinrichtung des Hauses. Über Mangel an Be- 
wegung würbe nicht selten geklagt, unb es blieb bafür nac ber Tageseinteilung wenig 
Zeit; immerhin boten die gemeinsamen Spaziergänge, ferner Spiele: Ball- unb Kegelspiele 
in ben weiten Höfen unb bem Rangiersaal, Schwimmen unb Rudern in ben Bassins unb 
Aufenthalt in bem Akademiegarten nebst Beschäftigung mit ber Bepflanzung des Land- 
stückchens in biefer Beziehung bas Nötige, unb es wirb allgemein anerkannt, baß bic Zög- 
linge ein frisches unb gefunbes Aussehen gezeigt haben. Im Jahre 1783/84 würben aller- 
bings in ber Akademie gegen 200 Personen von einer Seuche („Sallenfieber") ergriffen, 
an ber 10 Zöglinge starben (während ber ganzen Zeit ber Karlsschule starben 50 ög- 
linge), aber biefc herrschte auc in ber Stabt unb würbe mit ber größten Wahrscheinlichkeit 
auf ben Aesenbac zurückgeführt. Im ganzen war es also nac biefer Seite nicht unberech- 
tigt, wenn ber Herzog feine Anstalt gerne „bas wahrhaftige Philanthropin" nennen hörte.

Hatten schon diese allgemeinen Einrichtungen ben Zweck, die Erziehung möglichst 
zu förbern unb vor nachteiligen Einwirkungen von außen möglichst zu sichern, so bienten 
diesem noc einige befonbere Veranstaltungen.

Die Strafdisziplin behielt ber Herzog ausschlieszlic sic selbst vor; bei kürzerer 
Abwesenheit würben die Entscheidungen auf seine Rückkehr aufgeschoben, so baß sie oft 
verhältnismäßig lange nac bem Vergeßen folgten; nur wenn er längere Zeit verreist 
war, traf sie als fein Stellvertreter ber Intendant. Ein von diesem im Jahr 1783 
gestellter Antrag: ben Offizieren, Professoren unb anberen Lehrern die Befugnis ein- 
zuräumen, Verfehlungen ber Zöglinge selbst alsbalb abzurügen, würbe vom Herzog ab- 
gelehnt. Körperliche Bestrafung war im allgemeinen grundsätzlich ausgeschlossen. Bei 
ganz jugendlichen Zöglingen (es würben solche im allgemeinen vom neunten Jahr an 
ausgenommen, in einzelnen gälten auc jüngere) würbe zuweilen nac wiederholten anberen 
Strafen von ber Rute Sebrauc gemacht, was bann zuweilen auch bei solchen Zöglingen 
vorgekommen sein soll, bic schon älter waren, aber wegen ihrer Kleinheit für jünger 
angesehen würben. Diese Züchtigung würbe öffentlich im Schlaffaal durc Auffeher in 
Segenwart eines Offiziers unb ber Steven ber betreffenben Abteilung vollzogen. Sonst 
kam es nicht selten vor, baß ber Herzog ein Vergeßen durc einen eigenhänbigen Backen- 
streic rasc erledigte; im ganzen aber war es ein wiederholt unb öffentlich ausgesprochener 
unb auc durchgeführter Srundsat, baß nicht mit Schlägen gestraft werbe. Sämtlichen 
Lehrern, auc ber unteren Stufen, unb bem gesamten Aufsichtspersonal war nicht nur 
körperliche Züchtigung irgendwelcher Art durchaus verboten — unb es findet sic sein 
Beispiel, baß eine solche vorgekommen wäre —, sondern auc in ben Dienstanweisungen 
ausdrücklich unb nachdrücklich zur Pflicht gemaeßt, sic auch derber und verletzender 
Ausdrücke zu enthalten unb die Zöglinge freundlich zu behandeln. Hiegegen mag von 
ben Aufsehern nicht selten unb zuweilen auch von Offizieren gefehlt worben fein, aber 
bic Anstaltsleitung tat, was sie tonnte, für die Durchführung, unb Abweichungen bitbeten 
eine verhältnismäßig seltene Ausnahme.
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Für Verfehlungen nun, die im Unterricht ober gegen die Disziplin, die haus- 
ordnung, bie Reinlichkeit usw. begangen wurden, war folgendes Verfahren eingeführt: 
ber Lehrer ober Aufseher, ber einen Zögling zur Bestrafung bringen wollte, schrieb 
das Vergehen auf ein Quartblatt; dieses mußszte ber Zögling zusammengefaltet als so- 
genanntes „Billett" bis zum Dollzug der Strafe an ber Brust zwischen ber Weste tragen 
unb cs bem Herzog, wenn er beim Essen ober sonst an bcn Reihen hinschritt, über- 
geben, unb ber Herzog, der von bem Vergehen schon vorher aus bem schriftlichen Rapport 
wußte, sprac bann, unter Umständen nac kurzer Untersuchung, die Strafe aus. Diese 
bestaub gewöhnlich im sogenannten „Karieren" auf einen ober mehrere Sage, b. h. ber 
Zögling besam mittags unb abenbs nur eine Suppe unb mußszte bei ben gemeinschaft- 
lieben Mahlzeiten an einem befonberen Eische ftchcnb zusehen. Bei schwereren gälten 
gab es noch die Strafe des Karzers auf einen ober mehrere Sage, zuweilen verschärft 
durc Beschränkung auf Wasser unb Brot, außzerdem Entziehung bes Husgangs am 
Sonntag, auch ber Dakanz, unb als letztes Mittel ben Ausschluß aus ber Schule. Dieser 
tarn als Strafe nicht häufig vor; immerhin mögen, abgesehen von bcn sehr zahlreichen 
Entlassungen ber ersten Jahre, bie anbere Sründe hatten, manche Hustritte durc An- 
verträglichkeit mit ber Anstaltsordnung veranlaßt worben sein. 3m gangen aber war 
bie Handhabung ber Strafdisziplin verständig unb human.

Aac ber An- unb Absicht bes Herzogs sollte überhaupt ber Erziehungs- unb 
Lehrzwec nicht sowohl durc Strafen, als durc Aneiferung zum Suten unb Anspornung 
bes Sleiszes erreicht werben, unb zwar durc bie Mittel bes Ehrgefühls unb Ehr- 
triebs. Diese in ben Dienst ber Schule zu ziehen war ein Hauptgrundsat bes Herzogs, 
unb bafür würbe benn ein wohlorganisiertes System ausgedacht unb angewanbt.

Zunächst würben innerhalb ber einzelnen Lehrabteilungen monatlich Notationen 
vorgenommen. Zu diesem Zweck würben von bcn einzelnen Lehrern bie Zeugnisse bem 
Sekretariat ber Anstalt übergeben, bas bann unter entsprechender Berücksichtigung ber 
Hauptfächer bie Dotation ausrechnete. Diese würbe je am 15. des Monats vom 
Herzog feierlid) ber gesamten Abteilung verfünbigt, in ber späteren Zeit auc gedruckt, 
unb in biefer Form ben Angehörigen mitgeteilt; ber Erste jeder Lehrabteilung trug auf 
ber rechten Schulter ein gelbes, rot eingefaßtes Band, solang er biefen Plat behauptete.

Serner bienten diesem Zweck bie öffentlichen Prüfungen, bie von 1771 an 
alljährlich, mit einziger Ausnahme bes Jahres 1783, wo sie ber Seuche wegen aus- 
fielen, abgehalten unb mit großer Wichtigkeit umgeben würben. Sämtliche Abteilungen 
würben in sämtlichen wissenschaftlichen unb technischen Fächern geprüft, baßer dauerte 
bie Prüfung 14 Sage lang, täglic vormittags 9—12 unb nachmittags 3—6 Ahr. Bis 
zum Jahr 1781 fanben sie vor bem Stiftungstag, bem 14. Dezember, \c82 unb 84 
vor bem neuen Stiftungstag, bem 22. Dezember statt; von 1785 an würbe eine Teilung 
vorgenommen, indem je am Schluß bes Sommer* unb bes Winterhalbjahrs eine "tägige 
Prüfung ftattfanb. Für bie Hauptfächer biente babei ber große untere Saal bes Mittel- 
baus, ber daher „Eraminationssaal" hiesz, für die Nebenfächer anbere Zimmer. Die 
Prüfenden waren in ben ersten Jahren grundsätzlich unb fast ausschlieszlic nicht bie 
eigenen Lehrer bes betreffenben Sachs, fonbern Dchrcr ber Universität unb bes Sym- 
naftums unb sonstige Sachverständige auf bem betreffenben Sebiet; später aber mehr 
unb mehr, in Stuttgart fast ausschlieszlic Dchrcr ber Anstalt, unb zwar bie des betreffen- 
ben Faches selbst. Alle „Honorationen" ober „Stanbesperfonen" hatten Zutritt, be- 
fonbers waren sie auc für bie Eltern ber Zöglinge bestimmt; hauptsächlich aber wohnte 
ber Herzog als ber eigentlich bie Prüfung Abnehmende von Anfang bis zu Enbe, nicht 
selten selbst fragenb, an, unb ber ganze Hofstaat, bie fremben Gesandten mit Damen, 
Hof- unb Staatsbeamte unb belehrte aus ber Stabt unb von auswärts nahmen feier* 
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lic daran teil — was freilich der Anstaltsleitung öfters Anlaß gab, baran zu erinnern, 
daßz ftörenbe Gespräche unterbleiben sollen. Wie die Prüfungen selbst „apertis januis“ 
ftattfanben, so würben im Zusammenhang bamit auc die übrigen Räume bes Hauses, 
Schlafsäle usw. jedermann gezeigt.

Im Zusammenhang mit ben öffentlichen Prüfungen unb als Bestandteil derselben 
würben, fobalb die Zöglinge einigermaßen dazu herangereift waren, nämlic 1775, an- 
schließzend an bie Gebräuche, bie an ben Universitäten, speziell am Sübinger Stift be- 
stauben, öffentliche Disputationen von Zöglingen über wissenschaftliche Segen- 
ftänbe eingeführt. Der Lehrer (später auc einzelne Zöglinge) stellte aus. feinem Unter? 
richtof ac eine größere Zahl von Thesen auf („brachte sie zu Katheder"), bie vorher 
vom Herzog genehmigt fein mußten, ober schrieb eine „Streitschrift", bie ben Segen- 
staub ber Verhandlungen bildete, unb führte bei ber Disputation ben Dorsit. Die zum 
voraus von ihm bestimmten Zöglinge („Respondenten") verteidigten bie Sätze ober ben 
Inhalt ber Streitschrift gegen bie Einwände ber „Opponenten", welche teils anbere 
Zöglinge, teils anbere Lehrer ber Anstalt, teils sonstige Belehrte vom Hof, aus ber 
Stabt unb vom Lande waren; oft wechselten auc im Lauf ber Disputation von ben 
Zöglingen bie Respondenten unb Opponenten ihre Rollen, unb zuweilen griff auc ber 
Herzog selbst ein, indem er Einwände erhob ober näßere Ausführungen gab, einmal 
(1780) auc selbst „zusammenhängende Säße aus ber Staats?, Kriegs?, Wirtschafts- unb 
Handelskunde" aufftellte unb unter bcm Dorsit eines Professors durc Zöglinge ver? 
teibigen ließ. Die Fächer, in bcncn solche Disputationen ftattfanben, übrigens im ein? 
seinen Jahr nur in einem Seil derselben, erstrecken sic auf alle Seile ber Philosophie, 
Schöne Wissenschaften, Geschichte unb Statistik, griechische Literatur, Mathematit unb 
Physik, bie verschiedenen Disziplinen ber Rechtswissenschaft, ber Arzneikunde, ber Kriegs? 
Wissenschaft, ber Kamcral? unb Forstwissenschaft. Ein Seil ber Disputationen, bie in 
ben juristischen unb medizinischen Fächern fast ansschlieszlic, in ben philosophischen, 
philologischen, geschichtlichen unb mathematischen wechselnd, würben in lateinischer Sprache, 
bie übrigen deutsch gehalten. — Es ist sein Zweifel, baß diese Disputationen ein wich- 
tiges Mittel unb mächtiger Untrieb waren für bie sichere Beherrschung bes betreffenden 
Wissensstoffs unb für bie Gewandtheit im öffentlichen Huftreten unb Sprechen. Doc 
fanben sie 1782 zum letztenmal in größerer Ausdehnung, weiterhin nur noch ganz ver- 
eingelt statt; höchst wahrscheinlich sind sie auf ben Wunsc ber Professoren eingestellt 
worben, vermutlich weil man ersannt hatte, baß bie zur Vorbereitung erforderliche 
Zeit unb Mühe zu ihrem Alutzwert nicßt im richtigen Verhältnis stehe, unb weil an ben 
Universitäten, in bereu Heiße bie Schule jetzt eingerückt war, öffentliche Disputationen 
als Jahresprüfungen nicht übließ waren.

Den Abschluß ber öffentlichen Prüfungen, zugleich ben Höhepunkt biefer gestielt 
ber Schule unb bes Schuljahrs überhaupt, bilbete bie Preisverteilung, bie erstmals 
am 16. Februar 1772, nachträglich für bas Jahr 1771, bann 1772—81 am Stiftungs? 
tag ber Hnftalt, dem 14. Dezember, 1782 unb 84 am 2 2. Dezember, von 1785 an zum 
Schluß bes Winterhalbjahrs Mitte April, auf ber Solitübe im „Sorbeerfaal", in Stuttgart 
bis 1781 im weißen Saal bes Residenzschlosses, feit 1782 im oberen Saal bes Mittel- 
baus ber Akademie geßalten würbe. Sie würbe als ein Hoffest ersten Hanges behandelt, 
vorßer feierlich angekündigt, mit einer glänzenden Huffaßrt zu bem Sottesdienste, ber sie 
eröffnete, eingeleitet. In ber Schule selbst würbe sie vorßer in ber Weise vorbereitet, 
baß am Schluß ber Prüfung ber einzelnen Abteilungen ber Herzog eine Hrt Hbftimmung 
über bie in ben einzelnen Unterrichtsfächern zu Prämiierenden veranstaltete: ber be- 
treffenbe Lehrer, ber Intendant unb bie anwesenden Professoren, auc hervorragende 
Säfte, fcßlteßlicß ber Herzog selbst, schrieben ben Hamen bes zu Prämiierenden auf einen
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Der Akademische Orden

Settel; die Stimmen würben vom Sekretär zusammengezählt, unb wer die meisten 
Stimmen erhalten hatte, bekam ben Preis; bei Stimmengleichheit entschied, was sehr 
häufig vorkam, das Tos; bie vom Los nicht Begünstigten schieden aus, erst von 1789 
an würbe ihr Harne mit öffentlicher Belobung genannt. Dagegen tonnte einer wegen 
schlechten Betragens des Preises verlustig erklärt werben. Auszerdem würben aber auc 
für das Verhalten, bie «Conduite», befonbere preise zuerkannt nac einem ähnlichen, 
doc eigentümlichen Verfahren: es gaben der Intendant, die Offiziere, der Oberaufseher, 
bie Aufseher unb bie Zöglinge ber betreffenden Abteilung selbst ihre Stimme ab, worauf 
ber Herzog feine Stimme dazulegte, bie Stimmen selbst einsammelte, unb fobann wie bei 
den anbern preisen verfahren würbe. Zum Schluß ber Feststellung ber Prämianden pflegte 
bann der Herzog eine „rührende" Ansprache moralisch-pädagogischen Inhalts an bie 3ög- 
linge, wozu sic auc Eltern einfinden sonnten, zu richten. 3n sämtlichen einzelnen Fächern, 
in benen in bem betreffenden Jahr unterrichtet unb geprüft worben war, unb in ber Kon- 

buite, würbe in jeder Anterrichtsgruppe je ein preis 
erteilt, so ba^ eine sehr erhebliche Zahl von Preisen, 
bis zu 142 (1780), herauskam unb ungefähr auf 
je brei Zöglinge ein preis traf. Die preise selbst 
bestauben aus großen Medaillen’) von Silber, für 
bie Kavalierssöhne unb Chevaliers vergolbet, bie 
auf ber einen Seite bas Brustbild bes Herzogs 
trugen, auf ber anbern ein Sinnbild ber betreffen- 
ben Wissenschaft ober Kunst, nac Entwürfen von 
Suibal, je mit einem kurzen lateinischen Spruc als 
Umschrift, ber aus einer Sülle von Vorschlägen ber 
Professoren vom Herzog ausgewählt worben war. 
1772 würben bie ersten geprägt, unb es tarnen all- 
mählic für neu hinzutretende Fächer immer weitere 
dazu, bis zur Sesamtzahl von 45; einzelne berfelben 
haben einen gewissen künstlerischen Wert, überwies 
gend herrscht eine nüchterne, äußerliche Symbolik.

Um aber bie Wirkung noc zu erhöhen, stiftete 
ber Herzog 1772 nac ber ersten Preisverteilung 

für solche Zöglinge, bie gleichzeitig vier Preise in wissenschaftlichen Fächern er- 
hielten — womit bie Künstler tatsächlich unb wohl auch absichtlich ausgeschlossen waren—, 
ben Akademischen Orden (ber später ber kleinere hiesz), ein braun emailliertes Sold- 
kreuz von 12 Dukaten Soldwert, bas an gelbem, rot eingefaßtem Band auf ber Brust 
getragen würbe unb bem Träger ben Ehrennamen Chevalier verschaffte, eine Aus- 
Zeichnung, bie, wie auc die Preise überhaupt, ben Kavaliersföhnen unb Eleven gleicher- 
maßen zugänglich war unb eine über beiden stehende bevorzugte Stellung innerhalb ber 
Anstalt verschaffte. Bei ber Entlassung aus ber Akademie mußte ber Orden zurück- 
gegeben werben. Endlich würbe für solche, bie acht wissenschaftliche preise auf einmal 
besamen, nac ber Preisverteilung von 1773 ber „Sroßze Akademische Orden" 
gestiftet. Der Zögling, bem biefe Ehre zuteil würbe, hiesz Srand: Chevalier unb 
trug bas Ordenskreuz am Ordensband um ben Hals unb auszerdem am Roc auf ber 
rechten Seite einen gold- unb silbergestickten Stern mit ber Inschrift «Emulation». 
Diese Auszeichnung war aber im ganzen nur zweimal zu vergeben: an bie Zöglinge 
(bie Kavalierssöhne waren) v. Kormann 1773 unb v. Mlandelsloh 1779, während ber 
kleinere akademische Orden, soweit bie nicht ganz vollständigen Akten erkennen lassen, 
41mal vergeben würbe.
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Der gestatt selbst begann mit einem Sottesdienst in der Akademiekirche, wobei 
der Akademieprediger die Festpredigt hielt; bann hielt ein Professor eine Festrede wissen- 
schaftlichen Inhalts. Darauf würben bie Preise, nachdem bcr Sekretär bie Namen auf- 
gerufen hatte, ben vortretenben Zöglingen einzeln vom Herzog übergeben, wobei bie 
Kavalierssöhne (bie zuerst ihre Prämien erhielten) unb von 1775 an auc bie Chevaliers 
bem Herzog bie Hand, bie übrigen Preisträger ben Rockflügel süssen bürsten. Auszer- 
bem würben feit 1774 bie Anstellungen unb Beförderungen auf Hof-, Militär- unb 
Zivilstellen, welche bcr Herzog ben ältesten Zöglingen gewährte, verkündigt, wobei ber 
Srundsat galt, ba^ bie Chevaliers im Militär eine Stufe höher als bie übrigen ange- 
stellt würben. Dann pflegte einer ber gefrönten Zöglinge eine Danksagungsrede auf 
ben Herzog zu halten. Weiterhin folgte meist eine musikalische unb eine ober mehrere 
dramatische Aufführungen durch Zöglinge des betreffenben Kunstzweiges, zuweilen auch 
eine festliche Abcnbtafcl in bcr Afabemic, woran ber Herzog selbst unb auszer ben Zög- 
lingen auc alle Lehrer unb bie Däter bcr Kavalierssöhne unb Chevaliers teilnahmen. 
Schlieszlic würbe, wie erwähnt bis zum Jahre 1782, ber ganze gestatt in ausführ- 
licher Beschreibung mit Namensnennung aller beteiligten Personen unb wörtlicher Wieder- 
gäbe bcr babei gesprochenen Heben bem Publikum bcfanntgcgcbcn.

Die Zöglinge

überblickt man bie Zöglinge ber Anstalt, bie „Karlsschüler", als Sanzes unb 
nach ihren verschiedenen Gliederungen, so ist zunächst zu bemerken, daßz diese Be- 
Zeichnung erst nac bem Bestehen ber Schule aufgekommen, bann allerdings auc von 
ihren früheren Angehörigen selbst gebraucht worben ist. Die Bezeichnung „Schüler" 
würbe in ber Anstalt selbst überhaupt nie angewandt; bafür biente innerhalb ber 
Schule „Zögling", ober, sofern ber betreffenbe nicht Kavalierssohn war, „Eleve", 
wohl auch „Lehrling" ober allgemein „junge Leute"; außerhalb ber Schule beim 
Publikum vorzugsweise „Alkademisten", dazu in ber späteren Zeit bie „Stadtstudieren- 
den" ober „Oppidaner".

Die 8 cf amtzahl ber Zöglinge im engeren Sinn, bie in bcr von gebruar 1770 
bis November 1793 geführten Liste mit fortlaufenber Numerierung verzeichnet finb, 
beträgt 1495 ; bazu fommen bie gleichfalls fortlaufenb numerierten Stabtftubierenben mit 
715; Zusammen also 2210. Anwerbern hörten in ben letzteren Jahren zahlreiche Personen 
aus ber Stabt, bie in irgendwelcher Berufsstellung stauben, Vorlesungen, ohne sic in 
bie Listen einzuschreiben; ihre Zahl sann auf im ganzen 300 geschätzt werben, im übrigen 
ist auf sie nicht weiter Rücksicht zu nehmen.

Als Bedingung ber Aufnahme in bie Anstalt galt Zugehörigkeit zu einer bcr 
„drei christlichen Konfessionen" (zur evangelischen unb katholischen tarn bie reformierte, 
später auc noc bie griechische hinzu) und gefunber, von äußerlichen 8 obreren freier 
Körper, ferner, mit Ausnahme ber allerersten Jahre, wo vereinzelt auch noc jüngere 
Zöglinge ausgenommen würben, ein Alter von minbeftens 7, gewöhnlich aber 8—9 
Jahren, unb Kenntnis von Lesen unb Schreiben; ber Aufzunehmende würbe von bem 
Wundarzt bcr Schule untersucht unb hatte sic einer Prüfung auf feinen Kcnntnisftanb zu 
unterziehen, auf Srund bereu feine Zuteilung in bie Lehrabteilungen, nicht notwenbig 
in bie unterste, erfolgte; er schrieb bann selbst seine Personalien in bas sogenannte 
Nationalbuch. Die Zeit des Eintritts innerhalb des Sahres war in ben ersteren Jahren 
grundsätzlich frcigcftcUt, später würbe, bem Drängen bcr Professoren entsprechend, auf 
Einhaltung bes Schuljahr- bzw. Semefterbeginns gehalten.



Neunter Abschnitt.26

Für die Entlassung aus der Anstalt galt im allgemeinen als Voraussetzung, 
daßz der betreffende Zögling den ganzen für feine Bestimmung eingerichteten Bildungs- 
gang durchlaufen habe; früherer Austritt sonnte vorkommen entweder durch Ausscheidung 
seitens der Anitaltsleitung, was aber mit Ausnahme der allerersten Jahre nicht häufig 
geschah, ober durc freiwilligen Abgang, ber aber nur denjenigen offen stand, die gegen 
volle Begabung die Anstalt besuchten, unb gleichfalls nicht häufig war. Sm allgemeinen 
behielt bie Anstaltsleitung ihrem freien Ermessen vor, wann ber einzelne als für feine 
Bestimmung genügenb ausgebildet entlassen werben konnte; in den späteren Jahren galt 
als Regel, bie aber nach oben keineswegs streng eingehalten würbe, daß nach Erledigung 
ber vorbereitenden Abteilungen ber Juris 4, ber Mediziner, ber Kameralist unb ber 
Ingenieuroffizier 3, ber gewöhnliche Offizier 1, ber Kaufmann 2 Jahre in ben betreffen- 
den Berufsabteilungen zu verbleiben habe; für bie Künstler war feine Zeit festgesetzt. 
Die Juristen, Mediziner unb Kameraliften hatten eine Abschlußprüfung in ber Form zu 
bestehen, baß sie eine wissenschaftliche Abhanblung zu schreiben hatten, bie von ben 
Professoren ber betreffenden Fakultät mit Zustimmung bes Herzogs als genügenb er- 
funben unb von bem Verfasser öffentlich verteidigt werben mußte; bei ben übrigen er- 
folgte bie Entlassung nac freiem Ermessen ber Anstaltsleitung. Die Entlajjenen er- 
hielten, wenn sie es wünschten, in ber Begel durc ben Herzog eine Versorgung im 
öffentlichen Dienst innerhalb bes Landes: bie Militärs als Leutnants in württembergischen 
Truppenteilen, wozu sie großenteils schon während ihrer Zugehörigkeit zur Akademie 
ernannt würben; bie Juristen unb Kameralisten im Hofdienst ober im Verwaltungs- 
bienst bes Landes, manche sofort in Regierungskollegien, auc biefe teilweise schon in 
ber Schule dazu ernannt; bie Mediziner teilweise als Militärärzte; bie Künstler an ber 
Anstalt selbst ober sonst in herzoglichen Diensten.

Die Stabtftubiercnben, auch oppidani genannt, bilben einen anerkannten Bestand- 
teil ber Schule erst feit 1784; vorher waren solche nur ganz ausnahmsweise, im ganzen 12, 
zugelajsen worben. Von ba an aber würbe ber Unterricht in ber Karlsschule, unb zwar 
auf allen Stufen unb in allen Fächern, auch solchen zugänglich gemacht, bie nicht bem Internat 
angehörten, unb es würbe hievon mehr und mehr Sebrauc gemacht: von 20 im Jahr 1784 
stieg bie Zahl bis zu 213 im Jahr 1792, um baun wieber auf 149 zu sinken, während bie 
Zahl ber Afabemiften von 1784 —90 sich zwischen 258 unb 285 bewegt, unb von ba auf 
116 finft, fobaß seit 1792 bie Stabtftubiercnben die Mehrheit bilben. Im Sahr 1785 
würbe auf eine Beschwerde ber Universität Tübingen bestimmt, baß Landeseingeborene 
nicht mehr von ber Stabt aus Jurisprudenz ober Medizin in ber Akademie ftubieren 
bürfen; doc würbe bies tatsächlich nicht streng durchgeführt. Die Stabtftubiercnben 
hatten nur für ben Unterricht, an bem sie teilnahmen, ein Honorar zu bezahlen, bas 
nach ben verschiedenen Fächern normiert 6—10 fl. betrug unb in bie Afabemiefaffe 
floß, in einzelnen gälten aber auc erlassen würbe. Sie waren nur bezüglich regel- 
mäßigen Besuchs ber Vorlesungen, bereu Wahl ihnen grundsätzlich freiftanb, aber sic 
in ber Kegel an bie Studienordnung ber Afabemiften anzuj fließen pflegte, unb auf 
bas Betragen im allgemeinen ber Disziplin ber Anstalt unterworfen; bie Uniform mußten 
sie nur bei Festlichkeiten, bürsten sie aber auc sonst tragen; als Strafmittel gab cs für 
sie Karger unb Relegation; in die Lehrabteilungen würben sie eingeteilt, aber nicht 
mitlogiert; von ben preisen unb Orden aber waren sie nicht ausgeschlossen. Sm Sangen 
ber Schule bilben sie einen sozusagen unorganischen Anhang; sie werben benn auc, 
wenn man von ben Karlsschülern rebet, im allgemeinen nicht mitverstanden, was aber 
bei ihrer verhältnismäßig großen Zahl nicht gang berechtigt ist.

Von den eigentlichen Zöglingen ber Anstalt, ben 1495, gehörten ber evangelischen 
Konfession an 1086, ber katholischen — meist Söhne von auszerwürttembergischem 
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Adel und von württembergischen Militärangehörigen — 277 f der reformierten 
hauptsächlich Schweizer — 94, der griechischen — wesentlich Russen — 18.

Der Heimat nac stammten aus Württemberg 715; aus Mömpelgard 63, dem 
übrigen Deutschland 469, Österreich 49; die übrigen 199 aus andern Ländern, nämlic 
Frankreich 56, Schweiz 54, Rußzland 31, Polen 19, England 15, Italien 9, Holland 3, 
Dänemark 3, Schweden 2, Ostindien 3, Westindien 4. Don den 715 Stadtstudierenden 
stammten aus Stuttgart 220, aus dem übrigen Württemberg 223, aus dem übrigen 
Deutschland mit Österreich 188, aus Frankreich 31, der Schweiz 21, dem sonstigen Aus- 
land 32. Es machen also die Landeskinder, für welche ursprünglich die Anstalt aus- 
schlieszlic bestimmt und eingerichtet war, im ganzen wenig über die Hälfte aus; der 
Zustrom von aussen war Wirkung des Ansehens und Ruhms der Schule und insofern 
Segenstand befonberen Stolzes für den Herzog.

Was die Berufsbestimmung betrifft, so finden sich in der Übersicht über die 
Seschichte der Schule, die Professor Drück anläszlic der Crauerfeier für den Herzog ge- 
geben hat, folgende Zahlen (die Stadtstudierenden miteingerechnet) : Juristen 357, Mili- 
tärs 420, Mediziner 182, Kameraliften, Forst- und Handelsleute 448, für Nujit und 
Cheater Bestimmte 53. Da aus den freilic sehr unvollständigen Akten sic teilweise 
erheblich niedrigere Zahlen ergeben und nicht zu ersehen ist, wie bei der Berechnung 
verfahren wurde, mögen jene Zahlen wohl als im allgemeinen zutreffend, nicht aber 
als genau gesichert gelten.

Die Gesamtzahl der in den einzelnen Jahren am Unterricht beteiligten 
Zöglinge bewegt sich, wenn man von den drei ersten Jahren absieht, zwischen 265 
(1794) und 463 (1790); 1773—83 find cs durchschnittlich 337, 1784—94 alle zusammen 
durchschnittlich 367, darunter aber Akademisten durchschnittlich nur 227. Der Gesamt- 
durchschnitt durc alle Jahre beträgt 354 — eine im Verhältnis zu der Mannigfaltigkeit 
ber Musbilbungsßweige sehr beachtenswert niedrige Zahl. — Die Zugehörigkeit zu ben 
einzelnen Lehrgruppen weist innerhalb ber einzelnen Jahre starte Verschieden- 
heilen auf; in sehr rohem Durchschnitt mögen von ben 354 in ben Jahren ber aus- 
gebildeten Schule angehört haben: den philologischen Abteilungen 95, ben philosophischen 
40, ben Handelsabteilungen 35, ben forstlichen 15, ber kameralistischen 20, ben mili- 
tärischen 50, ben medizinischen 15, ben juridischen 40, ben Künstlern 25, ben Musikern 
unb Sängern 20.

Eine wichtige Unterscheidung unter ben Zöglingen machte ferner die finanzielle 
unb bamit die privatrechtliche Stellung aus. 3m ersten Anfang ber Schule 
waren als Zöglinge Kinber armer Leute gedacht, bei denen es sic von selbst verstaub, 
daß sie auf Kosten bes Herzogs erzogen unb ausgebilbet würben unb ihm bafür ihre 
Dienste zu widmen hatten. Als bann im Jahr 1771 bie Schule ben höheren Flug nahm, 
würben bie Zöglinge dazu erst gesucht, durch Nachfrage in ben Lateinschulen nac 
fähigen jungen Leuten unb in ben Familien von Offizieren unb Beamten nach geeig- 
neten Söhnen, wobei wiederum unentgeltliche Verpflegung unb Unterricht, übrigens teil- 
weise bei eigener Beschaffung von Kleidung unb Wäsche, bagegen Verpflichtung zu 
späterem herzoglichem Dienst vorausgesetzt würbe. Diese Verpflichtung musste von 1774 
- 7 7, doc mit Rückwirkung auc auf bie früher Hufgenommenen, in bem sogenannten 
„Revers" von ben Eltern unb bem Zögling unterschriftlich anertanut werben, nämlich: 
„sic gänzlic ben Diensten bes Herzoglich württembergischen Hauses zu wibmen unb 
nicht ohne Erlaubnis baraus zu treten". Bei diesen Zöglingen fanb cs ber Herzog 
selbstverständlich, ba^ er ben einzelnen ihren Beruf zuwies. Dabei würbe auf bie 
Stellung ber Eltern, auch auf Wünsche ber Zöglinge einige Rücksicht genommen, doc 
keineswegs entscheidende, unb es kamen viele despotische Willkürlichkeiten vor; anderer- 
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feite wurde auc in manchen Einzelfälen, wo entschiedene Fähigkeit sic zeigte oder 
dringender Wunsch ausgesprochen wurde, die Berufsbestimmung geändert, so bei Dan- 
necter, der ursprünglich zum Ballettänzer, bei Plieninger, der zum Musiker bestimmt 
war, und bei den ersten Medizinern. 3m allgemeinen aber wurde bei diesen Zöglingen 
jeder Versuch, sic von der Berufsbestimmung des Herzogs zu entfernen, sehr ungnädig 
ausgenommen. Wer von diesen nicht in den herzoglichen Dienst trat, von dem wurde 
Ersatz des Kostenaufwands verlangt, ein noc viel stärkerer Druck in dieser Richtung 
aber war die herzogliche Ungnade. Halbem bann aber die Schule ihren bestimmten 
Charakter bekommen hatte unb in weiteren Kreisen besannt geworben war, würbe die 
Aufnahme in sie auc nachgesucht von solchen, welche bie Unentgeltlich eit nicht brauchten 
noc wünschten unb bie entsprechende Verpflichtung nicht eingehen wollten. Das würbe 
bann, wohl auc mit Rücksicht auf bie Akademiekasse, nicht abgelehnt, unb weiterhin 
würbe biefe Art ber Aufnahme bie Regel. Es würbe 1776 ein Pensionspreis nac bem 
sogenannten „Eypus" eingeführt, ber von 8—15jährigen Zöglingen aufsteigend, von ba 
gleichbleibend 150—500 fl. betrug, ober auc für bie ganze Studienzeit mit jährlich 
300 fl. beregnet würbe. Bei ben so Hufgenommenen, ben sogenannten «Pensionnaires», 
war von jener Verpflichtung nicht mehr bie Rede, bie Berufswahl staub ihnen, bzw. 
ihren Eltern frei, ber Herzog war babei nur ber väterliche Berater, doc fehlte es auc 
hier nicht ganz an willkürlichen Eingriffen, gerabe auc bei solchen, benen er befonbcrs 
wohlwolite. Auc kam unentgeltliche Aufnahme, außerdem auc Ermäßigung des 
Pensionspreises, auc weiterhin immer noc vor, befonbcrs für Künstler unb „Säger", 
bei Söhnen vom inländischen Adel, von Offizieren unb Beamten, wo ber Herzog einen be- 
fonbcrcn Srund dazu hatte, unb wo er nicht selten auc einen Druck als Landesherr 
bezüglich bes Kintritts unb Derbleibens in ber Akademie ausübte; doc würben zu- 
weilen aic Ausländer ganz unentgeltlich ausgenommen. Wie die Berufswahl, so staub 
auc bas längere unb kürzere Bleiben in ber Anstalt ben Pensionnaires grundsätzlich 
frei, auc würbe ihnen eher als ben anbern einige Freiheit bezüglich ber Unterrichts- 
fächer gewährt unb gestattet, soweit bie Ordnung bes Tanzen nicht barunter zu leiben 
schien, „sic einen gewissen Lieblingsunterricht zu wählen".

Eine sehr großze Rolle spielte ferner bic schon mehrfach erwähnte Unterscheidung 
zwischen adeligen unb bürgerlichen Zöglingen, indem jene immer getrennt von 
diesen aufgeführt würben, an ber Uniform ein besonderes Abzeichen trugen, befonbere 
(in ber späteren Zeit drei) „Abteilungen" bilbeten unb dementsprechend in besonderen 
Schlafjälen untergebracht waren, an besondern, mit besserem Eafelgerät versehenen 
Eischen speisten unb bei ber Preisverteilung, auc durc Einladungen an den Eisc bes 
Herzogs, als bem Herzog näherftehenb gekennzeichnet würben. Unter ben 1495 3ög- 
lingen waren Kavalierssöhne (einschliesslich ber in den Jahren 1771—73 bavon nicht 
getrennten Offizierssöhne) 471, also etwas weniger als ein Drittel. Unter ben Berufs- 
abteilungen finb sie nur in ben juristischen, militärischen, kameralistischen unb forstlichen 
vertreten, unter ben Medizinern, Handelsleuten unb Künstlern findet sic sein Kavaliers- 
sohn. Gegenüber den naheliegenden unb vielfach erhobenen Bedenken gegen biefe Anter- 
scheidung würbe von ber Anstaltsleitung nachdrücklich versichert, ba^ bei ben Adeligen 
Stolz unb Selbstüberhebung streng verpönt sei unb immer verlangt werbe, daß sie ben 
Adel durc Faltung unb Leistungen unb befonbcrs auc durc gute Sitten bewähren.

Eine Art Übergang unb Brücke, gewissermaßen ein liberales Element, einen Der- 
bienftabel gegenüber dem Seburtsadel bilden bie Chevaliers, bie, Adelige und Bürger- 
liche ungetrennt, gleichfalls in einem, später zwei, bann drei besonderen Schlafsälen mit 
eigenen Offizieren unb an einem besonderen Eisc vereinigt waren unb nicht nur alle 
Bevorzugungen ber Kavaliersföhne genossen, sondern noc über diese gestellt würben, 
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wie dies hauptsächlich in der Eischordnung im Speisesaal zum Ausdruck kam. Da 
stand, wenn Prinzen in der Schule vorhanden waren, ganz oben ein Eisc für diese; 
dann reizte sic der Eisc für die Chevaliers, bann rechts und links je einer für Kava- 
lierssöhne, weiter auf beiden Seiten je 2—3 Eische für die bürgerlichen Eleven. In 
dieser Ordnung würbe zum Frühstück, Mittag- unb Abendessen unter dem Kommando der 
Offiziere in zwei Stiebern aus dem Rangiersaal in ben Speisesaal einmarschiert, bei bem 
Mittag- unb Abendessen nac Rapport an ben Herzog unb bem Sebet von ber Kanzel an 
die Cische hingetreten unb auf ben Befehl des Herzogs »Dinez, Messieurs!« nach einer 
tiefen Verbeugung Platz genommen, unb nac ber Mahlzeit unb einem Schluszgebet wieber 
abmarschiert; ebenso beim Frühstück, nur bass ber Herzog babei nicht anwefenb war.

3m übrigen zerfielen bie Zöglinge in „Abteilungen", unb zwar in doppeltem 
Sinn: für die Unterbringung unb für ben Unterricht, was in ben ersten 3 Jahren 
durcheinander ging, feit 1773 aber völlig getrennt nebeneinander herlief. Für bie 
Unterbringung ber bürgerlichen Eleven bestauben 4 Abteilungen mit je einem Schlaf- 
faal, innerhalb welcher bie jungen Leute nac ber Körpergröße geordnet würben; für 
bie Zuteilung zu ben Ubteilungen würbe auf bas Alter Rücksicht genommen, boeß ge- 
noffen bie erste unb vierte einen gewissen Vorzug vor ben beiben anberen, sofern in 
sie befonbers Aeugeadelte unb sonst Leute von Staub ausgenommen würben unb für 
anbere bie Versetzung in sie eine Belohnung für gute Aufführung bildete; dazu tarnen 
bie Schlafsäle für bie Kavaliersföhne unb für bie Chevaliers. Für ben Unter richt 
bagegen waren sämtliche Zöglinge nac Kenntnissen unb Bestimmung in bie Lehrabtei- 
lungctt eingeteilt, von benen weiterhin genauer bie Rede fein wirb.

Was endlich bas Lebensalter betrifft, so umfaßte die Akademie der Regel nach 
Zöglinge vom 9.—21. Lebensjahr, boch so, baß beide Srenzen in nicht ganz seltenen 
gälten nac unten bzw. oben überschritten würben. Als Eintritts alter ist gezählt worben: 
bis zum vollendeten 14. Lebensjahr 1098, zwischen 15. unb 18. Jahr 323, über 18 Jahre 
46 Zöglinge.

So war eine auszerordentlic mannigfaltige, bunt gemischte Jugend in ber Akademie 
vereinigt, unb zwar nicht nur so, baß sie äußerltet) in denselben Räumen zusammenge- 
kommen wären, um nach gruppenweise gemeinsamem Unterricht ober gemeinsamer Der- 
pflegung wieber auseinanderzugehen, vielmehr besam jeder einzelne Zögling täglich 
breimal bei Eisc bie ganze Schar feiner Senossen zu sehen, würbe mit einem Seil, unb 
zwar in wechselnder Zusammensetzung für verschiedene Fächer, zusammen unterrichtet unb 
hatte mit einer teilweise anberen, größeren Sruppe bie Unterfunftsräume, mit allen bie 
Feste unb Erholungen gemeinsam. Don dieser Gelegenheit des Verkehrs mit ben Mit- 
zöglingen hatte ber einzelne um so mehr Unlaß Sebrauc zu machen, als er jahrelang 
außer biefen unb ben Lehrern unb Vorgesetzten fast niemand zu sehen unb zu sprechen 
besam, bie Zöglinge also in ganz besonderem Masze aufeinanber angewiesen waren. Die 
Anstaltsleitung hob auch gerne hervor, baß gegenseitige Freundschaft unb Einigfeit mög- 
liehst gefördert, Selbstüberhebung, Verleumdung unb Bosheit nachdrücklich bekämpft werbe.

Daher staub benn auc bie gegenseitige Beeinflussung ber jungen Leute, bas Be- 
dürfnis engeren Zusammenschlusses in einzelnen Gruppen unb bas Gefüßl ber Zusammen- 
gehörigfeit in ber Karlsschule in hoher Blüte. Saß bie gegenseitige Einwirtung, nament- 
lic durc bas Zusammensein von jüngeren Zöglingen mit älteren, nicht bloß eine günstige 
war, baß sie nicht nur Hintergehen ber Aufseher unb steine Verschwörungen gegen 
diese, sondern auc anbere Singe, bie hier nur angebeutet werben sönnen, vonein- 
ander lernten, bafür sind bestimmte Überlieferungen vorhanben. Andererseits aber wissen 
wir von einem religiösen Verein von Zöglingen aus bem Jahr 1776, von bem Dichter- 
kreis Schillers unb feiner Genossen, von einem naturwissenschaftlichen Verein, „Akademie" 
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genannt, 1784—88 unter der Leitung des Zöglings Cuvier, auc von einem politischen 
Klub vom Jahr 1790, der an dem amerikanischen Freiheitskrieg und den freiheitlichen 
Ideen des Anfangs der französischen Revolution sic begeisterte und dem gelegentlich 
in jugendlichen Demonstrationen Husbrucf gab. Dazu eine Sülle von Privatfreund- 
schaften, bie sic weiterhin auf bas Leben erstreckten, unb die gemeinsamen Erinnerungen, 
welche bie früheren Karlsschüler sic als eine Art grosser Familie fühlen ließzen; endlich 
bie gegenseitige Zuführung wissenschaftlicher unb künstlerischer Bebauten unb Interessen, 
ber Hustaufd) in nationalen unb fokalen Sitten unb Anschauungen : bas alles mußzte 
hinwirken auf weiten Sesichtskreis, Bewahrung vor Einseitigkeit unb Beschränktheit, auf 
Weltgewandtheit, auf Sinn unb Verständnis für freies, weltbürgerliches Mienjchentum.

Organilation des Unterrichts

Über bie Einrichtung bes Unterrichts an ber Karlsschule, bie Einteilung ber 
Zöglinge hiefür, bie Lehrfächer, Stundenzahlen unb Lehrer geben bie Unterrichts, 
plane Hustunft, bie für jedes Jahr — bis 1782 bas Kalenderjahr, von 1783 an 
von Ostern zu Ostern — gegen Ende bes vorangegangenen auf Srund ber babei ge- 
machten Erfahrungen vom Intendanten, feit 1784 vom Collegium academicum aus- 
gefertigt würben unb bie Norm für den Unterricht im Lauf bes Jahres bilbeten, von 
ber nur wenig unb nur aus befonberen Sründen abgewichen würbe. Es sind freilich 
nur wenige derselben vollftänbig erhalten, seit 1783 feiner mehr; bie gedruckten Dor- 
lesungsverzeichnisse bilben von hier an bafür einen mangelhaften Ersatz. In biefen 
Lehrplänen, bie bis 1782 von Seeger verfaßt unb ein Beweis von beffen ungemeiner 
Umsicht unb organisatorischem Seschic finb, ist ber eigentliche Kern ber Unterrichtseigen- 
tümlichkeit ber Karlsschule enthalten; wie bis dahin bie Schule in beständiger innerer 
Bewegung, aber auc in beständigem Wachstum unb Hufftreben begriffen war, fommt 
barin zu deutlichem Husbrucf. 3m folgenden sollen hievon bie Srundzüge wieder- 
gegeben werben.

Die ganze Organisation vollzog sic nicht etwa nach einem zum voraus feftftehenben 
plan, sondern gestaltete sic allmählich nac ber wachsenden Schülerzahl unb nac ben 
sic erweiternben Bestimmungen ber Schule.

3m Jahr 1770 würben bie truppweise von 14—95 anwachsenden Zöglinge in 
3 Abteilungen mit je 6 Wochenstunden im Schreiben, Rechnen, Zeichnen, „Alleszkunst" 
unb „Christentum" unterrichtet. In ber übrigen Zeit hatten sie in ber Kunst ober bem 
Kunftgewerbe, für bas sie bestimmt waren, zu arbeiten.

Im Jahr 1771 finb bie Zöglinge wesentlich nach dem Alter, zugleich für Anter- 
bringung unb Verpflegung, in 4 Klaffen eingeteilt; die 2 unteren erhalten den erwähnten 
elementaren Unterricht, bie 2 oberen aber ausser in biefen Schulfächern auc in Sran- 
zösisch, einzelne auc in Latein; bie Alachmittage scheinen für alle ber kunstgewerblichen 
Tätigkeit gewidmet gewesen zu sein. Aber eben in biefem Jahre werben, unter Aus- 
scheidung ber „Professionisten", zahlreiche für höhere Berufe bestimmte Zöglinge auf- 
genommen, barunter viele Kavaliers- unb Offizierssöhne, für bie in ber zweiten Hälfte 
bes Jahrs ein eigener Unterricht eingerichtet wirb. Als Lehrer fungierten in ben 
Schulfächern zunächst Anterlehrer, in ben Kunstfächern bie auf ber Solitübe unb in 
Ludwigsburg, hier teilweise an ber Académie des arts, angestellten Bildhauer Bauer 
(bis 1777), Architekt Bernlacher (bis 1774) unb Fischer (bis 1794), Maler Schlehauf 
(bis 1783), Gärtner Scheidlin (bis 1791), Stuffator Sonnenschein (bis 1777). Im tauf 
bes Jahrs aber würben für Französisch Quinard (bis 1788), für Latein unb anbere 
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höhere Schulfächer Jahn (bis 1775) und Drescher (bis 1772), für Mathematik der Con- 
ducteur des guides Rösc (bis 1794) als Lehrer angestellt.

Im Jahr 1772 bestehen 5 Abteilungen, unter denen die oberste die der Kavaliers- 
und Offizierssöhne ist. Die Unterrichts- und Arbeitszeit ist täglich 7—11 und 2—61/2 Ihr, 
dazu Sonntags 2 Stunden Religion und „Seneralrepetition in der Musik". Die zwei 
unteren Abteilungen erhalten Unterricht in den elementaren und höheren Schulfächern, 
einzelne auc in Cheatraltanz und Musik; in der 2. und 1. Abteilung und in der der 
Kavaliers- und Offiziersjöhne, wo die Berufsbestimmungen ganz durcheinandergehen, 
wird auc in Moral, Physit und Logit, Militär- und Zivilbaukunst, Mythologie und 
den verschiedenen Kunstfächern, auc in Zeichnen, Reiten, Fechten, Sanken unterrichtet. 
Eine feste Klaffengruppierung scheint unter den Zöglingen für den Unterricht nicht be- 
stauben zu haben, die Zuteilung zu den Lehrstunden vielmehr ganz nac dem Kenntnis- 
stand der Zöglinge in dem betreffenden Fac erfolgt zu sein. Als neue Lehrer tarnen 
hinzu: für Philosophie Abel (bis 1790), für Satein und ähnliche Fächer Kielmann (bis 
1783) und Schott (bis 1794).

Sm Jahr 1773 ist die Einteilung der Zöglinge für den Unterricht nun endgültig 
losgelöst von der in bie Schlafsäle. Es bestehen auszer den Künstlern, die als besondere 
Truppe ausgeschieden find, 9 Unterrichtsabteilungen, von denen die 4 obersten nac ihrer 
Bestimmung genannt find: 4. und 3. „Militär", 2. „Universität und Militär", 1. „Stu- 
dierende". Bei den Abteilungen 8 und 7, 4 unb 3 ist je eine aus Kavaliers- unb Offi- 
zierssöhnen, bie anbere (parallele) aus bürgerlichen Eleven gebildet. Jede dieser 9 Ab- 
teilungen hat einen eigenen Klassenlehrer, von bem sie in ben höheren Schulfächern, bie 
oberste auch in Griechisch unb Philosophie, unterrichtet wirb, während für Mathematit, 
Französisch unb einzelne Spezialfächer besondere Lehrer tätig finb. Als neue Lehrer 
treten hinzu: für Französisch und Italienisch Serhardi (bis 1774) unb graut (bis 1782), 
für philologische Fächer Aast (bis 1792) unb Offterdinger (bis 1779), für Theorie ber 
Künste Suibal (bis 1784), für Rechtswissenschaft Heyd (bis 1785), für Forst- unb Jago- 
Wissenschaft Stahl (bis 1790).

Sm Sahr 1774 bestehen auszer ben Künstlern 7 Abteilungen, bavon 5 vorbereitende, 
2 „Beftimmungsabteilungen", nämlich Juristen unb Militärs; außerdem aber je eine 
Abteilung von Kameraliften unb von „Sägern". Diese 4 Abteilungen, bei denen bas 
Durchschnittsalter 16—17 Jahre ist, erhalten Unterricht weit überwiegend in allgemein 
bilbenben Fächern, daneben aber auch schon in ihren Berufswijsenschaften. Eine Trennung 
ber Sehrabteilungen nac Kavaliersföhnen unb Eleven findet von hier an nicht mehr 
statt, sie finb fortan für ben Unterricht in denselben Abteilungen vereinigt. Die Gesamt- 
zahl ber Wochenstunden für Unterricht unb (beaufsichtigte) privatarbeit beträgt von 
hier an für alle Klaffen unb für bie ganze Folgezeit 48, einschließlich einer Stunde für 
Wochengottesdiens (Donnerstag 10—11 Uhr), an bem alle Zöglinge teilnehmen mußten. 
In diesem Jahr ist ferner von bem Klassenlehversystem ab- unb zum Fach- 
lehrersystem, unter Beibehaltung bes Systems ber festen Abteilungen, übergegangen 
worben, in ber Weise, baß zwar Jahn an ber ältesten Abteilung Latein, Griechisch, 
Geschichte, Philosophie behielt, aber Offterdinger unb Kielmann nur Latein unb Seo- 
graphie. Aast Latein unb Sriechijch, Abel Philosophie unb Schott Geschichte je an mehreren 
Abteilungen zugewiesen erhielt. Aach dem Ausscheiden Jahns im Anfang bes folgenben 
Schrs finb nie mehr als 2—3 Fächer in ber Hand eines Lehrers vereinigt gewesen. 
Als neue Lehrer finb in biefem Jahr hinzugekommen: für Französisch Uriot (bis 1788) 
unb Bär (bis 1794), für Religion Hartmann (bis 1777), für Physit Rappolt (1793), 
für Rechtswissenschaft Seybold (bis 1775), für Naturgeschichte. Storr (bis 1774) unb 
Beuß (bis 1794).
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3m Jahr 1775 bestehen auszer den Künstlern 4 Dorbereitungs- und 5 Bestim- 
mungsabteilungen: 1 Juristen, 2 Militärs, 1 Kameralisten, 1 Jäger und Särtner; ihr 
Unterricht umfasst überwiegend die allgemein bildenden Fächer, aber der in den höheren 
Fachwissenschaften ist bedeutend erweitert. 3n diesem Jahr sind erstmals auc die Dor- 
bereitungs- und Wiederholungsstunden nicht nur nac der Gesamtsumme be- 
stimmt, sondern für jedes einzelne Sac genau festgesetzt, doc so, daß die 
Summe von 48 Wochenstunden immer gleich bleibt, eine Einrichtung, die mindestens bis 
1782 festgehalten wurde. Als neue Lehrer sind hinzugekommen : für Philosophie B3öc 
(bis 1776), für Französisc und Stalienisc Léveque (bis 1779), für Aathematit Atoll 
(bis 1794), für Rechtswissenschaft Reus (bis 1794).

Im Jahr 1776 ist der medizinische Unterricht und damit eine neue ständige 
Abteilung hinzugekommen; als Vertreter dieses Sachs treten Consbruch, Klein, Aorstatt 
(alle bis 1794) in den Lehrkörper. Sonst sind als Lehrer neu eingetreten: für Englisch 
Sosse (bis 1782), für Mythologie und Kunstgeschichte Haug (bis 1792), für Botanit 
Martini (bis 1781), für Religion Müller (bis 1794), für Rechtswissenschaft Hochitetter 
(bis 1787), für Kupferstechkunst Gottharb Müller (bis \Z9ty.

Im Jahr 1777 bestehen auszer den Künstlern 11 Abteilungen; als Lehrer finb neu 
eingetreten: für Religion Clesz (bis 1794), für Aumismatit Vischer (bis 1789). — Als 
Merkwürdigkeit fei erwähnt, bah in den Jahren 1775—77 ber zum Kammerdiener 
bestimmte Eleve Brand einen eigenen Lehrplan besam, ber Religion, Sranzösiic, 
Englisch, Mathematik, Anatomie, Geschichte, Schöne Wissenschaften, Zeichnen, Alujit, 
Fechten, Reiten, Sangen unb — 11 Stunden Frisieren umfasste.

3m Jahr 1778 bestehen auszer ben Künstlern 5 Bestimmungs- unb 7 Doxbe- 
reitungsabteilungen; von biefen erhalten bie 3 ältesten, mit dem durchschnittlichen Alter 
von 15—16 Jahren, Unterricht in Philosophie unb zwar in 4, 8, 8 Unterrichtsstunden 
mit 4, 6, 6 Dorbereitungs- unb Wiederholungsstunden. Damit ist ber Anfang dazu 
gemacht, daß biefe ältesten ber vorbereitenden Abteilungen eine befonbere 
Gruppe als „philosophische" bilben, was weiterhin beibehalten würbe. Als 
Lehrer finb neu hinzugekommen: erstmals Zöglinge ber Schule selbst für Archi- 
tettur Azel (bis 1787), für Stukkatur Friederic (bis 1794); ferner für Philosophie 
pioucquet (bis 1778), für Philosophie unb Französisch Schwab (bis 1794), für Kamerab 
wissenjchast Autenriet (bis 1787), für Malerei Harper (bis 1794). — Der Unterrichts^ 
plan biefes Jahres ist, in tabellarische Form gebracht mit von links nac 
rechts aufsteigender Ordnung, unb ergänzt durch bas Durchschnittsalter ber Schüler, 
hier wiebergegeben; bie Dorbereitungs: unb Wiederholungsstunden sind bei jedem 
Fac mit + angefügt. _

Im Jahr 1779 bestehen ausser ben Künstlern 12 Abteilungen, barunter erstmals 
bie Ende 1778 gegründete Abteilung ber Kaufleute. Die neue Disziplin ber Handels- 
Wissenschaft findet im Lehrkörper Vertretung durc Tannenberger (bis 1783); sonst finb 
neu hinzugekommen: für philologische Fächer Drück (bis 1794), für deutsche Sprache 
Söriz (bis 1794), für Rechtswissenschaft Georgii (bis 1781), für Aathematit bahn 
(bis 1790), für Statistik Lebret (bis 1786).

3 m Jahr 1780 bestehen anher ben Künstlern 15 Abteilungen. Als Xehrer finb 
neu hinzugetommen bie Zöglinge ber Anstalt: für Mathematit Duttenhofer (bis 1794), 
für Botanit Kerner (bis 1794); ferner für Naturgeschichte Köstlin (bis 1783), für 
Aaturrecht unb Französisc Lamotte (bis 1794).

3m Jahr 1781 bestehen ausser ben Künstlern 19 Abteilungen; als Lehrer finb 
eingetreten: für Religion plant (bis 1784), für philologische Fächer Scan (bis 1794), 
für Rechtswissenschaft Seeger (bis 1783).
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Der Lehrplan des Jahres \c82, in welchem die Schule außzer den Künstlern 
23 Abteilungen gehabt hat, ist ber umfangreichste unb vollständigste von den erhaltenen, 
der deshalb — in derselben Weise wie der von \778 — hier wiedergegeben ist. _  
Als Lehrer sind in diesem Sahr eingetreten die Zöglinge ber Anstalt: für Rechtswissen- 
schaft v. Aormann (bis 1792), für Militärwissenschaft Kaps (bis 1785), für Technologie, 
Landwirtschaft unb Englisch Pfeiffer (bis 1794).

Überblickt man von dem hier erreichten Höhepunkt ber Schule aus bie bis: 
herige Entwicklung, so ist freilich bis hieher die Schule über bas Experimentieren 
nicht hinausgekommen, nicht zu fester Ordnung gelangt, bie Einrichtungen würben von 
Sahr zu Sahr, von Fall zu Sal neu getroffen. Wenn man aber sieht, wie durch 
immer neues Hinzufügen von Lehrfächern mit den entsprechen Lehrern und von 
Lehrabteilungen in wenigen Jahren ber Unterricht ber Anstalt eine solc außzerordent- 
liehe Ausheilung unb Höhe gewonnen hat, so wirb man sic hoch bem Eindruck ber 
Sroßzartigkeit nicht verschliefen sönnen. Dabei fällt befonbers ins Auge, baf feiner dieser 
Unterrichtspläne auch nur in einzelnen Teilen einem anbern völlig gleicht, baf man 
also — im Segensat zu ben äuszeren Einrichtungen bes Lebens in ber Anstalt — sich 
nie an eine Schablone gehalten unb gebunben, fonbern neben ber stetigen Erweiterung 
ber Ziele auc bie Einrichtungen bes Unterrichts immer von neuem ben jeweiligen Der- 
hältnissen unb Bedürfnissen angepaszt hat.

Bei all bem vielen Wechsel ist doc unverfeunbar, baf ein Geil ber Fächer (in 
ben Tabellen bie über bem Strich nac ber Philosophie) jedes Jahr sich findet und 
also als ber feste Bestand ber Lehrfächer betrachtet werben sann, nur mit verschiedener 
Stundenzahl bei ben einzelnen Abteilungen, während bei ber zweiten Gruppe (ber unter 
bem Strich) Freiheit herrscht im Ansetzen unb Weglassen teils überhaupt, teils bei ben 
verschiedenen Abteilungen. Äußere Rücksichten auf bie Qualität ber Schüler, bie Derfüg- 
barfeit ber Lehrer, bie sonstige Gestaltung bes Lehr- unb Stunbenplans, haben sicherlich 
dabei mitgewirkt; in manchen Fällen mag auch eine gewisse Willkür ber Schulleitung ge- 
waltet haben, ober mögen bie Sründe mehr subjektiver Art gewesen sein: im ganzen aber 
machen doc bie vorliegenben ausführlichen Pläne ben Einbrucf reiflicher, wohlmeinender 
unb sachkundiger Erwägung; namentlich auc aus ben von bem Intendanten beigefügten 
Bemerkungen ist bas Bestreben ersichtlich, ben Zöglingen einerseits etwas in sic Zu- 
fammenhängenbes, sic richtig Aneinanderfügendes, andererseits für ihre Bestimmung 
unb ihre gaffungsfraft unb Leistungsfähigkeit möglichst Angemessenes zu bieten.

Einige durchgehende Eigenschaften treten habet hervor. Dor allein ist bie strenge 
Sestsetung bes Lehrplans auch für bie akademische Stufe bemerkenswert, bie ohne 
Zweifel in bewußtem Segensat gegen bie Universität, wo in dieser Beziehung akademische 
Freiheit herrschte, aber auch gegen das Stuttgarter Symnasium, wo sehr viel her Wills 
für überlassen war, eingeführt würbe, bie aber nac ben allgemeinen pädagogischen An- 
sichten bes Herzogs sich eigentlich von selbst verstaub. Serner bie grof e Stu n beug ah 1: 
47 Wochenstunden Unterricht unb Arbeitszeit (dazu 1 Stunbe Wochengottesdienst) für 
alle Zöglinge ohne Ausnahme, zwar mit einigen Minuten Pause nach jeder Stunbe, 
aber anfangs ohne irgendwelche, erst von 1783 an mit sehr kurzen Serien. Auc dies 
entsprach ber Anschauung bes Herzogs, baf Gewöhnung an anbauernbe gesammelte 
Arbeit ein Hauptziel her Erziehung, zugleich bas beste Mittel gegen Abirrungen fei. 
3a aber jene Ziffer zugleich bie maximale ist, bie wenigstens abends (nac 6 bzw. 
61/2 ihr) nicht, höchstens morgens vor 5 ober 6 Ihr („um ben Mujen bie Erstlinge 
ber neugeftärften Kräfte zu weihen"), unb etwa in ben Erholungsjtunden unb am 
Sonntag überschritten werben bürste, also mit ben 8 Stunden wirf lieh bie Gagesarbeit

Herzog Kart von Württemberg 3
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im ganzen abgeschlossen war, erscheint die Stundenzahl, abgesehen von den jüngsten 
Abteilungen, nicht übermäßig. Jedenfalls ist allseitig als ein hoher Vorzug ber Karls- 
schule anerkannt worden, bah man in ihr arbeiten gelernt habe.

Serner bas Verhältnis ber Unterrichtsstunden zu der — in den Sehr- 
fälen unter Aufsicht ber Offiziere zu verrichtenden — privatarbeit. Schon daß 
diese überhaupt für wichtig genug gehalten wurde, um im einzelnen genau geregelt zu 
werben, ist bemerkenswert. Die jüngsten Zöglinge besamen feine, bie übrigen aber, 
bem entschiedenen Drängen ber Lehrer entsprechend, mit zunehmendem Alter eine größere 
Zahl von Privatarbeitsstunden unb eine entsprechend kleinere von Lektionen, so daß bie 
Zeit ber privatarbeit bei ben vorbereitenden Abteilungen 1/— 1/3, bei den akademischen 
1/212/3 der ganzen Arbeitszeit betrug. Dies wirb wiederholt ausdrücklich bamit be- 
grünbet, bah die jüngsten Zöglinge noc nicht verstehen sic selbst zu beschäftigen, bei 
ben älteren aber dies immer wichtiger werbe. Daß feit bem Sahr 1775 auc bie 
Perwendung ber Privatarbeitsstunden für bie einzelnen Fächer genau 
bestimmt würbe, unb zwar auc dies bis zu ben höchsten Stufen, ist ber Höhepunft 
ber Unfreiheit, ber Gängelung ber Zöglinge durch die Anstalt. Die Einrichtung hat, 
wenigstens auf bem Papier, bis 1782 bestauben; ob auc ebenso in Wirklichkeit, bars, 
wie oben bemerkt, bezweifelt werben. Zwar sind bie für bie einzelnen Fächer bestimmten 
Zahlen von Vorbereitungss unb Wiederholungsstunden, bie fast immer ben Unterrichts- 
stunden unmittelbar vorangingen ober folgten, gewiß mit wohlerwogenen Srüinden, zu- 
gemessen worben, sie mögen bem Aormalbedarf des Durchschnittsschülers nach ber Auf- 
faffung ber Schulleitung ungefähr entsprochen haben, unb boten insofern für bie Zöglinge 
einen wertvollen Anhalt für bie Anwendung ihrer Arbeitszeit. Aber es ist faum benfbar, 
baf? auc wirklich bie einzelnen Zöglinge mit allen Verschiedenheiten der Begabung, ber 
Vorbilbung, bes Interesses, des Arbeitstempos sic diesen Bestimmungen genau gefügt 
hätten. Auc beweisen bie wiederholten Einschärfungen dieser Bestimmungen an bie 
Zöglinge unb bie Aufseher, bie sich in ben Asten finden, wie auc die späteren Huse- 
rungen von Zöglingen selbst, bah bie Aussicht (1 Aufseher für 2—3 Säle) nicht imftanbe 
war, vielerlei Beschäftigung mit anberweitigen Ringen zu verhüten. —

Sehr beachtenswert ist ferner, wie bei einer nicht wesentlich sic fteigernben Öejamt- 
schülerzahl bie Zahl ber Lehrabteilungen sic von Sahr zu Sahr steigert, so daß bie 
Schülerzahl in ben einzelnen Abteilungen sic beftänbig vermindert, unb 
in ben untern Abteilungen nicht über 30, meist erheblich weniger, in ben obern 5 20, 
durchschnittlich etwa 15 betrug. Es herrschte also eine beftänbig zunehmende ndivi 
bualijierung des Unterrichts für bie einzelnen Zöglinge, ohne daß doch 
andererseits bie belebenbe, durc Wetteifer anfpornenbe Wirkung einer Mehrzahl von 
Mitlernenden preisgegeben worben wäre. Diese Individualisierung würbe noc dadurch 
gesteigert, bah der einzelne Zögling beim Jahreswechsel nicht regelmäßig in bie von 
ben Vorleuten geräumte Klaffe unb ihren Unterricht einrückte, vielmehr jedes Sahr wieder 
eine etwas andere Gruppierung vorgenommen würbe, wie es eben ben jedesmaligen 
Verhältnissen unb Bebürfniffen am meisten zu entsprechen schien; es würbe also nament- 
lic auchzuweilen eine Klaffe auseinandergezogen unb bie bessere Hälfte mit teilen 
einer älteren verbunben, bie schlechtere mit ben besseren einer folgenden u. ä.; auch 
mitten im Schuljahr würben zuweilen neue Abteilungen errichtet, wenn ber Eintritt 
neuer Schüler bies wünschenswert machte, ober lieh man auch eine Abteilung eingehen, 
wenn wenige übriggebliebene Schüler ohne Schwierigkeit mit einer anbern Abteilung 
vereinigt werben sonnten. Es finb also bie einzelnen Abteilungen nicht alle unb immer 
um eine Jahresstufe voneinander verschieden; anbererfeits hat es aber, außer im 
Jahre 1773, auc feine vollftänbig parallelen Abteilungen gegeben, vielmehr hatte jebe
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Cehrabteilung einen nac den besondern Verhältnissen der Zöglinge differenzierten Lehr- 
plan. Es ist klar, wie durch diese Berücksichtigung der besondern Verhältnisse jedes 
einzelnen Zöglings es erleichtert wurde, die Befähigten rasch vorwärts zu bringen und 
vorhandene Lücken auszufüllen. Sür einzelne Fächer würben auc die Abteilungen 
wieder in Unterabteilungen geschieden, auch für einzelne Zöglinge „Extra-Unterricht" 
erteilt, zuweilen auc Dispensation von einzelnen Fächern und Stunden gewährt. 
Andererseits würben auc nicht selten mehrere Abteilungen für einzelne Fächer vereinigt, 
so namentlich in Religion, S eschichte, Schönen Wissenschaften, auc zuweilen Philosophie, 
Sranzösijc, Englisch, italienisch, wo eben ein gleichmässiges Heranziehen aller Schüler 
weniger nötig schien ober die Schülerzahl kleiner war.

Was die Gestaltung, den Inhalt ber Pläne selbst betrifft, ber hier frei- 
lieh nur in zwei bebeutfamen proben aus ben schon gereifteren Jahren ber Schule 
wiebergegeben werben tonnte, so fällt in ben ersten Jahren ber Anstalt befonbers bie 
große Zahl unb bie Derichiedenartigt eit ber Unterrichtsfächer auf, bie 
ben jungen Zöglingen geboten würben; es sollten eben, entsprechend bem ungeduldigen 
Drängen bes Herzogs nac sichtbaren Erfolgen — nahm er doc ben Ausspruch, seine 
Schule fei ein „gelehrtes Treibhaus", wohlgefällig entgegen —, Vorbereitungs- unb 
Bestimmungswissenschaften sozusagen gleichzeitig in bie jugendlichen Köpfe eingepre^t 
werben, wobei auf bie Aufs affungstraft unb Leistungsfähigkeit ber Jugend nicht bie 
gebührende Rücksicht genommen würbe. Aber bie Lehrer selbst haben sich im De- 
zember 1774 übereinstimmend unb nachdrücklich hiegegen ausgesprochen unb Beschränkung 
ber Zahl ber Lehrfächer, Zurückhalten ber Zöglinge auf einer niedrigeren Stufe unb 
Gewährung von Zeit, um das Gehörte unb Gelernte zu verbauen, geforbert. Seit bem 
-Eintreten bes Aormalftanbes etwa im Jahre 1778 ist benn auch in ben einzelnen Abs 
teilungen bas zulässige Naß nicht mehr eigentlich überschritten, unb es hat jebe ber drei 
Hauptgruppen bes Gangen ihr Zentralfac — bie untere bas Lateinische, bie mittlere 
die Philosophie, bie obere bie betreffenbe Fachwissenschaft —, bem bie übrigen Fächer, 
bereu doc nur auf ben höheren, schon leistungsfähigeren Stufen eine grössere Zahl ist, 
sic wohl unterorbnen können; unb im Jahre 1783 würbe als allgemein geltende Regel 
bezeichnet, ba^ „bie vorbereitenden Wissenschaften womöglich vor den Jerufs-Scienzen 
geenbigt werben" — was freilich nie ganz durchgeführt würbe —, unb ba^ „nur in 
wenigen Fächern zugleich unterrichtet, daher jedes besondere Kollegium in einem halben 
Jahr geenbigt werbe", wodurch bie Zuhörer in ben Staub gefolgt werben sollen, „jeben 
einzelnen Seil bes Unterrichts schneller zu übersehen unb ben Zusammenhang leichter 
zu fassen, währenb sonst leicht Ermüdung unb Überdrußz sic einstellt".

Sm einzelnen bleibt freilich noch manches zu beanstauben, so bie über- 
mäßige Stundenzahl bei ben jüngsten Zöglingen, bas frühe Anfängen bes Griechischen 
unb französischen neben bem Lateinischen, bie geringe Berücksichtigung bes Deutschen, 
ber zu ausgiebige unb verfrühte Betrieb bet Philosophie u. a. Dagegen mußz aber 
bie Tatsache, daß bie allgemein bildenden Fächer, umfass end unb nachdrücklich 
betrieben, als Voraussetzung für bie Fachwissenschaften unb als gemeinsamer Unterbau 
für ben vielverzweigten Bestimmungsunterricht unb teilweise noc neben biefem ihre 
feste Stellung im Lehrplan besamen unb behaupteten, als eine von hoher Ein- 
sicht zeugende, bebeutungsvolle Cat auf bem Gebiet ber Unterrichtsorganisation an- 
ersannt werben, ber auc bie hohe Schätzung, welche bie Karlsschüler im spätern Leben 
fanben, zu einem wesentlichen Seil zu bauten ist.

Sehr erstaunlich bleibt dabei immer bas jugendliche Durchschnittsalter 
ber Zöglinge auf ben höheren Stufen, im Vergleich zu bem heute üblichen. Mit bem 
9. Schre würben sie normalerweise ausgenommen, in bie philosophischen Abteilungen, 
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ungefähr Sen Obertlajsen der heutigen höheren Schulen entsprechend, treten sie mit 14 
ober 15 Jahren ein, mit 16 ober 17 Jahren wirb in ber Regel das Berufoitudium be- 
gonnen und mit 19—21 Jahren abgeschlossen. Dabei zeigen die Aufiähe und Abhand- 
lungen, bie von den Zöglingen auf ben verschiedenen Stufen verfaßt wurden, eine Aele, 
wie sie heutzutage in dem entsprechenden Alter höchstens vereinzelt zu finden, ist. ilan 
wirb in dieser Hinsicht sic zu erinnern haben, daß damals überhaupt die höhere Auls: 
bilbung früher zum Abschluß gebracht unb möglichst früh in bie Berufgausbiloung 
übergegangen zu werben pflegte, was durch die rhetorijchsphilosophierende Richtung der 
Zeit unb ihres Lehrbetriebs im Segensatz zur tritisch-erakten ber modernen Welt ermog* 
licht wurde, unb ba^ das ausgehende 18. Jahrhundert auch sonst vielfach durch ie 
frühreife feiner Söhne Verwunderung erregt. In ber Karlsschule war ein vajcheres 
Sortichreiten, als in andern, gewöhnlichen Verhältnissen, Plan unb Absicht des Leiters, 
unb sonnte burc ben rücksichtslos systematischen Betrieb des Gangen wie ber einzelnen 
Sacher, bei welchem Schüler, bie nicht mitkamen, zurück gelassen ober dusgeichieden 
würben, auch erreicht werben. Unb man wirb nach dem Erfolg nicht sagen sonnen, 
baft bie von verfrühter Steigerung zu befürchtende Wirkung: Oberflächlichkeit, Außerlich- 
feit ober Rückschlag in Ermattung unb wissenschaftliche Gleichgültigfeit, im allgemeinen 
bei ben Karlsschülern eingetreten wäre. .

Der mertwürbigfte unb imponierendste Zug, den diese Lehrpläne gemeinsam haben, 
ist ber Seift unablässigen energischen Vorwärtsfehreitens. Keine Unter* 
richtseinrichtung würbe beswegen beibehalten, weil sie herkömmlich ober weil sie einmal 
eingeführt war, fonbern man hat fortwährend gefragt: Was hat sic bewahrt unb was 
ist Zebürfnis?, unb danac Bestehendes abgeschajit ober modifiziert und Heues eingeru 2E1. 
Soviel man von ber Vollkommenheit ber Schule sprach unb für so vorzüglich man sie 
auch halten mochte, man war doch unausgesetzt bestrebt, sie noch vorzüglicher, noch voll: 
tommener zu machen; man hat nie auf feinen Lorbeeren geruht, nie einen Stillitano 
eintreten, vollends gar irgendwelchen traditionellen Schlendrian aufkommen lassen; in 
beständiger Reflexion auf sich selbst hat bie Schule immer noch Höheres und Belleres, 
unb zwar immer unter bem Sefichtspuntt ber Zweckmäsigteit, zu leisten lich bemüht.

3m Aprit bes Jahrs 1783 beginnt, nachdem im Jahr 1782 und anfangs 1783 
sich ber Übergang allmählich vollzogen hatte, die Univerfitätsperiobe ber Karls- 
schule. Wesentlich Heues in organisatorischer Beziehung ist in biefer Seit nicht mehr 
geschaffen worben; ber Strom, ber bisher über Selsen unb Klippen gestürzt war unb 
immer neue Zuflüsse erhalten hatte, ist in bie Ebene eingelaufen; es erhielt in 
Hauptsache nur bas, was in ben letzten Jahren sic allmählich herausgebild et hatte, 
eine festere, zugleich dem sonst üblichen mehr entsprechende Sestaltung. Der vorbereitend c 
Unterricht, normalerweise bas 9.—15. Lebensjahr umfassend, würbe in 5—6 sogenannten 
„philologischen Abteilungen" zusammengefaszt; baran schlossen sich die „philojopbuchen 
Abteilungen", welche 2 (von 1789 bis 1791 3) Sahre umfaßzten; dann die Bestimmung®* 
Abteilungen, nac ben 6 Fakultäten, unb innerhalb biefer in 14 Abteilungen gegliedert. 
Das Schuljahr zerfällt in zwei Semester, beginnend am 15. April und 1- November, 
vor welchen Sagen je 8 Sage Serien vorangehen; für jedes Semester wirb cm 
brueftes Vorlesungsverzeichnis ausgegeben. Der Unterrichtsplan wirb fortan vom. - 
legium academicum bzw. einem von biefem beauftragten Professor (bis 088 2005 
ftc'tter) entworfen unb durc ben Kommissar bem Herzog zur Genehmigung vorgelegt. 
Die ordentlichen Professoren jeder Fakultät haben bie Hufgabe, für ben Unterricht an 
berfelben eine systematische Ordnung zu schaffen; bie Beaufsichtigung bes Unterrichts, 
also bie Durchführung bes Lehrplans, ist Sache bes Kanzlers.
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Sehr bedauerlicherweise ist aus der ganzen Periode 1783—94 fein vollständiger 
Lehrplan vorhanden; aus den Vorlesungsverzeichnissen und aus sonstigen zerstreuten 
IToti^en ergibt sic folgendes:

Die bisherige Einteilungsweise in die Lehrabteilungen bleibt in der Haupt- 
sache unverändert. Es bestehen auszer den Künstlern 21—25 Abteilungen, mit welc 
letzterer Zahl im Jahr 1790 die höchste Ziffer erreicht ist; barunter sind 6 (1784—85 9) 
philologische, 2 (1789—91 3) philosophische, 1—2 Handlung, 1— 2 ökonomische, 3—4 
militärische, 2—4 medizinische, 3—4 juristische.

Während aber bisher für jede Abteilung und jeden Zögling die Lehrfächer unb 
Lehrstunden genau vorgeschrieben gewesen waren, gilt fortan, zufolge ber Anregung ber 
Professoren, ber Srundjat, das für bie Zugehörigt eit zu einer Abteilung nur 
bi e Hauptf ächer ber betreffenden Sruppe, uämlic bei ber philologischen das Latein,

Redaille auf die Einweihung ber Hohen Karlsschule

bei ber philosophischen bie Philosophie, bei ben Berufsabteilungen bie betreffenbe Be- 
rufswijjenschaft, maßgebend sein sollen. Diese Hauptfächer sind allgemein ver- 
bindlic unb bilden ben festen Stamm des Anterrichtsplans; neben bicfen finb für bie 
philologischen Abteilungen auc alle anbern Fächer, bie für sie gelehrt werben, 
im wesentlichen dieselben wie bisher, verbindlich, mit Ausnahme des Griechischen, 
das fortan als freiwilliges, nur für bie fünftigen Juristen unb Mediziner zu be- 
suchendes Fac gilt unb demgemäß nur für ben Heineren Teil ber Zöglinge ber philo- 
logischen unb philosophischen Abteilungen in eigenen bafür gebilbeten (4—5) Klaffen 
gelehrt wirb. Aber auc von ben allgemein verbindlichen Fächern wirb Granzösijc 
unb Aathematit nicht in ben Hauptabteilungen gelehrt, fonbern es werben für diese 
Fächer, bie sic auc in bie philosophischen unb Berufsabteilungen erstreben, eigene 
Klaffen nac ben Kenntnissen ber Zöglinge gebilbet: im Französischen finb es 1784 
5 Klaffen, jede in „3 Partien" mit je 6, 3, 2 Wochenstunden, dazu 1 Klaffe ber Kaufs 
leute mit 2, unb 1 ber Künstler mit 3 Stunden; in Mathematik 5 Klaffen, in je 2—5 
Partien mit je 2—3 Wochenstunden. Es ist also gegenüber bem bisher herrschenden 
Klajjenunterricht bas System bes Fachunterrichts zwar nicht ganz zur Herrschaft 
gelangt, aber sehr start hervorgetreten.

An ben philosophischen unb Berufsabteilungen ist zunächst Englisch 
nur für bie Kaufleute, Btalienisc nur für diese unb bie Künstler Pflichtfach, für bie 
übrigen freiwillig, unb es wirb daher in befonberen Klaffen barin unterrichtet. Allgemein 
verbindlich blieb bei diesen Abteilungen noc Religion unb Französisch, jenes innerhalb 
ber Abteilungen, dieses in ben oben bezeichneten Klaffen gelehrt, bei ben philosophischen 
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ferner Latein, Beschichte und Mathematik; bei den Berufsabteilungen scheint meist 
auch Geschichte, vielfach auch Physik und ein philosophisches Fach verbindlich gewesen 
zu fein, im übrigen aber finden sic die allgemein bildenden Fächer bald bei dieser, 
bald bei jener Abteilung erwähnt, ohne das Sicheres und Bestimmtes, namentlich 
ein allgemeines Prinzip und feste Stundenzahlen aus dem mangelhaften Material zu 
erkennen wären.

Fortan war auc ausdrücklich gestattet, zu den lehrplanmäßzigen Süchern nach 
Neigung noc das eine ober andere Sach, soweit bie allgemeine Ordnung unb bas 
Studium ber Hauptfächer es zulieszen, hinzuzunehmen, wie auc andererseits Diopen- 
sationen in größerem Umfang gewährt würben.

War bamit schon in einem grundsätzlich sehr wichtigen Punkte von ber bisherigen 
strengen Ordnung abgewichen, so tonnte bie bisher herrschende noch rigorosere Bestimm 
mung, wonach bie Privatarbeitszeit in den einzelnen Stunden nur auf genau 
vorgej chrieb en e Gegenstände verwendet werben bürste, nicht mehr aufrecht 
erhalten werben. Auc in biefer Beziehung haben die Professoren eine liberalere 
Einrichtung befürwortet, unb bah dem auch Folge gegeben würbe, ist zwar wegen 
ber Mangelhaftigkeit bes Aktenmaterials nicht direkt zu beweisen, wirb aber aus 
manchen Anzeichen sehr wahrscheinlich. So hat Joh. Friedrich Pfaff in biefer Zeit 
als Studierender ber Karner al Wissenschaft sic zum mathematischen Sachmann aus- 
gebildet unb haben Kielmeyer als Studierender ber Medizin unb Cudier ber Kameras 
Wissenschaft sic tief in bie Naturwissenschaften eingearbeitet; von einzelnen Zöglingen 
ist auch ausdrücklich bezeugt, bah neben bem Fachstudium jeder seiner Neigung folgen 
sonnte unb, wenn er nur überhaupt ftubierte, in den Segenständen feines Studierens 
nicht behindert würbe.

In wissenschaftlicher Beziehung herrschte in biefer Periode ein sehr reges 
Leben; es tritt eine Reihe von neuen Dorlejungsgegenständen in allen Fakultäten auf, 
bie beweisen, bah die geistige Kraft, bie bisher in ber Schule gewaltet, keineswegs er 
lahmt war, bah kräftig mit der Zeit fortgeschritten würbe, unb es ist eine erhebliche 
Zahl neuer Lehrer, barunter einzelne befonbers tüchtige, an bie Anstalt berufen worben, 
während freilich auch manche ber bisherigen Lehrer durc Cod ober durch Übergang 
auf andere Stellen ausschieden. Aber jede Lücke im Lehrpersonal würbe möglichst rasch 
ausgefüllt, für jedes neu hervortretende Bedürfnis eine Sehrtraft angestellt.

2 eu hinzugetommen sind in biefer Periode folgende Lehrer (wobei bie in 
ber Karlsschule selbst ausgebilbeten mit (K.) bezeichnet sind):

1783 für Rechtswissenschaft Slfäher unb Bat (K.) (beibe bis 1794), für Sanb= 
lungswissenschaft Gehrung (bis 1785);

1784 für Rechtswissenschaft Scheibemantel (bis 1787), für Eleftrizitätslehre Sroß 
(bis 1794), für Arzneikunde Jäger (bis 1794);

1785 für Französisch Delaveaur (bis 1791), für Englisch v. Steinheil (K.) (bis 1792)/ 
für Naturgeschichte Discher (bis 1789), für Medizin Plieninger (K.) (bis 1794) unb Biecke 
(bis 1787), für Militärwissenschaften Wüller I unb II (beibe bis 1794), für band- 
lungswissenschaft Ritter (bis 1793);

1786 für Religion unb Finanzwissenschaft Schmid (bis 1793), für philologische 
Fächer unb Französisch Ströhlin (bis 1794), für Zeichnen Aecker (K.) (bis 1794);

1787 für Rechtswissenschaft v. Marschall (K.) (bis 1791), für praktische Aedizin Reuß 
(bis 1792), für Geburtshilfe Roßznagel (bis 1794), für Architektur Abriot (K.) (bis 1794), 
für Malerei Hetic (K.) (bis 1794);

1788 für Kovelliftif Elben (bis 1794), für Rechtswissenschaft Dan (bis 1794) unb 
Sempp (bis 1791), für Kameralwissenschaf Hartmann (K.) (bis 1794);
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1789 für Rechtswissenschaft Alohl (X.), für Diplomatik und Heraldik Petersen (K.), 
für Kameralwijsenschaft Widenmann (K.), für Malerei Heideloff (K.), für Kupferstech- 
tunst Leybold (K.) — alle, wie auc die folgenden, bis 1794;

1790 für Philosophie Bardili, für Aumismatif Lebret, für Aaturgeschichte Kiel- 
meyer (K.), für Bildhauerei Dannecker (K.) und Scheffauer (K.);

1791 für Mythologie v. Obernitz (K.);
1792 als Akademieprediger Rieger, für Rechtswissenschaft Pfizer;
1793 für praktische Medizin Müller.

Dit Lehrer

Ehe in die Darstellung des Unterrichts im einzelnen eingetreten wird, ist noch 
über die Lehrer einiges Allgemeine vorauszuschicken.

Sieht man ab von den Lehrern für Musik und für Tanzkunst, die nur in loserem 
Verband mit der Schule standen, sowie von den untergeordneten Hilfskräften für Reiten, 
Fechten und manuelle Kunstfertigkeiten, so ergibt sic als Sesamtzahl her an der Anstalt 
tätig gewesenen Lehrer rund 150. Die Zahl der in den einzelnen Jahren vorhandenen 
Lehrer steigt in den Jahren 1771—75 von 12 auf 3 2; 1776—82 von 3 8 auf 6 2; in 
dem Zeitraum 1783—94 steigt die Zahl von 6 6 auf 81 im Jahr 1790 und sinkt bann 
wieder auf 67. Sie gliedern sich in Anteriehrer und Professoren, zwischen denen 
noch eine fleine Sruppe steht, die man etwa als Fachlehrer bezeichnen sann. (Die 
sonst für bie Lehrer an ben höheren Schulen bes Landes bamals üblichen Eitel Kolla- 
borator, Präzeptor und Oberpräzeptor blieben ber Karlsschule fremd.)

Der Heimat nac stammten bie Lehrer zum weitaus grössten Seil aus 
Württemberg. Eine Ausnahme bilbet nur bie Mehrzahl ber Lehrer ausländischer 
Sprachen (Quinard, Serhardi, Ariot, Bär, Xévéque, Stochdorph, Delaveaur für Fran- 
zösisch, Sosse, v. Steinheil für Englisch, bei Moro, Procopio für Italienisch, während bie 
übrigen neusprachlichen Lehrer geborene Württemberger waren). Serner (auszer einzelnen 
Anteriehrern) bie Juristen Batz, Scheidemantel, Danz, ber Mediziner Morstatt, bie Militärs 
Hahn unb Kaps, bie Künstler Suibal, Harper, Azel, Scheidlin, zusammen 21. Einige wenige 
(bie Anterlehrer Kellenbach, Mlayerhöfer, bie Sprachlehrer Ariot, Sévèque, bei Moro, Pro- 
copio, bie Militärs Kaps, Miller I unb II, von ben Künstlern Suibal, Heideloff, Bauer, 
Scheffauer, Recker) gehörten ber katholischen, alle übrigen ber evangelischen Konfession an. 
Dass also die Lehrer fast ausschlieszlic Landeseingeborene waren, erklärt sic ohne weiteres 
daraus, daßz sie aus diesen am einfachsten unb billigsten zu gewinnen waren. Es ist aber 
doc bemerkenswert, daßz für all bie vielseitigen Unterrichtsfächer ber Karlsschule (am 
wenigsten für bie Künste) bas Land selbst bie Lehrkräfte stellen sonnte. Der ganze Schatz 
von wissenschaftlicher unb technischer Bildung, ber im Lande angesammelt war, kam da- 
durc ber neuen Schule zugut und würbe durch bie neue, zweckmäßzige Organisation in 
weiterem Umfang unb höherem Grabe für bas Land nutzbar unb fruchtbar gemacht.

Die Anterlehrer (auc „Zehrmeister" unb „Sprachmeister" genannt) verfallen in 
eine untere unb eine höhere Stufe nac den Segenständen ihres Unterrichts: bie 
Lehrer für Schreiben, Lesen unb elementares Rechnen stauben auf ber Stufe ber Dolks- 
schullehrer, ohne aber eine Ausbilbung für ihren Beruf erhalten zu haben (wofür es 
bamals im Herzogtum feine Anstalt gab); sie waren teilweise vorher Unteroffiziere ge- 
wesen; einige von ihnen waren zugleich Aufseher unb hieszen bann „Hofmeister".

Die höhere Stufe ber Anterlehrer nahmen bie Lehrer ein, welche Latein, 
Sriechisch, Französisch, Geschichte unb Geographie an ben jüngeren Abteilungen lehrten.
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Auc diese hatten keine systematische Ausbildung als Lehrer erhalten, sondern auf meist 
sehr unregelmäßige Weise sic höhere Kenntnisse erworben, teils durch Besuc von Sym- 
nasialunterricht, einzelne auc der Universität, aber ohne normalen Abschluß der Studien, 
teils als frühere »famuli« am Obinger Stift (ädelin, Sauß, Hausleutner, Hübner, 
Mahl), wo sie zunächst Hufwärter gewesen waren, aber zugleich durch Repetenten latei- 
mischen und griechischen Unterricht erhalten, teilweise auc Vorlesungen an der Universität 
gehört hatten. Einzelne Unterlehrer haben später den profefforstitel erhalten (Kaufsler, 
Hausleutner, Stochdorph).

Im allgemeinen waren die Unterlehrer in der Anstalt wenig angesehen; die Pro- 
fefforen hatten anfangs die Hufgabe, ihren Unterricht beständig zu beaufsichtigen, was aber 
allmählic abkam, bis von 1782 an der Kanzler diese Aufsicht in häufigen unvermuteten 
Besuchen besorgte.

Aicht zu den Unterlehrern und auc nicht zu den Professoren würben einige Sehrer 
gerechnet, welche, ohne für ben Lehrberuf ausgebildet zu fein unb ohne akademische 
Bildung zu besitzen, einen Lehr auf trag in einzelnen Fächern mehr praktischer 
Hrt übernommen hatten: Handelswissenschaften, Chirurgie, praktische Botanik, den mehr 
handwerksmässigen Zweigen ber Künste, auc einige Lehrer ber neueren Sprachen. Ihrer 
Geltung nac stauben sie ungefähr zwischen ben Unterledern unb ben Professoren.

Professoren im weiteren Sinne, b. h. solche Lehrer, bie teils sofort als Pro- 
fefforen angestellt würben, teils nac vorangegangener Lehrtätigkeit auf anberer Stufe 
biefe Stellung erhielten, ober auc als Offiziere, Beamte, Ärzte in diesem Rang stauben, 
waren es im ganzen ziemlich genau hundert. Sie hatten ber grossen aiehrzchl nac 
ihre Bildung auf ber Universität erworben, unb zwar mit ganz vereinzelten Auonchmen 
im Sande selbst, indem sie bas Stuttgarter Symnajium ober Latein- unb Klosterschulen 
unb bann bie Universität Obingen, nur wenige auc anbere Universitäten, besucht hatten. 
Unter ihnen machen bie früheren Zöglinge bes theologischen Seminars in 
Tübingen, bes sog. Stifts, einen besonders großen Seil aus; die Religionslehrer 
unb bie Professoren ber philosophischen Fakultät bestauben fast ausschlieszlic aus solchen 
(Hbcl, Bardili, Bär, Böc, Siefs, Drescher, Drück, Franz, Söri3, Hartmann, Saug, 
Sepb, Jahn, Kielmann, Lamotte, Lebret, Noll, »er, Aast, Offterdinger, plant, 
pioucquet, Kappolb, Kieger, Schmid, Schott, Schwab, Ströhlin). Anfangs würben bie 
Stipendiaten — meist bie Ersten ihrer Promotion — durc biretten Befehl bes Herzogs 
aus bem Stift zu bem Lehramt berufen, feit 1773 würbe auf eine Beschwerde bes Kon- 
fiftoriums jedesmal ber anzustellende aus mehreren vom Konsistorium vorgeschlagenen 
auf Grund einer befonberen Prüfung ausgewählt. Dadurch übte biefe wichtigste Sil- 
bungsanftalt bes taubes auc auf bie neue Schule unb ihre Zöglinge ben größten Einfluß 
aus, unb es würbe dadurc ein ftarfes Band bes Zusammenhangs mit ben bisherigen 
Quellen unb Wegen ber allgemeinen Bildung im taube hergestellt; ja man wirb sagen 
müssen, ba^ ohne biefe bequem verfügbaren, trefflichen Lehrkräfte bie Karlsschule über- 
haupt nicht möglich gewesen wäre.

Die Stellung von Professoren hatten auc bie Lehrer ber Kriegswiffenfehaften, bie 
im Leutnants- ober Fauptmannsrang stauben (ösch, Hahn, Kaps, Hüller I unb II).

Don ben juristischen Professoren waren einzelne, von ben kameralistischen bie 
Mehrzahl Zugleich Mitglieder von Derwaltungskollegien, biefe führten bie entsprechenden 
Eitel unb baneben ben bes Professors; bie medizinischen waren grossenteils zugleich 
Hof- unb Leibärzte; am Gymnasium hatten ihr Hauptamt Eles, Haug, tebret; einige 
ber Lehrer erteilten zeitweise auc einige Stunden an ber Ecole des demoiselles (Saug, 
tamotte, müler, Schlehauf, Uriot unb mehrere Unterlehrer). 3n ben späteren Schren 
ber Karlsschule, unb zwar von 1778 an, würbe bann eine beträchtliche Sahl von 
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Lehrern aus den Zöglingen der Anstalt selbst gewonnen, was sic aus nahe- 
liegenden Sründen als ganz besonders zweckmäßzig erwies; einzelne (Azel, Kerner) 
wurden schon als Schüler zugleich als Lehrer verwendet. Es waren an der juridischen 
Fakultät v. Aormann, Bat, v. Marschall, Lempp, Aiohl; an der medizinischen Plieninger, 
Kielmeyer; an der militärischen Hahn, Kapf, v. Miller II; an der ökonomischen Kerner, 
Pfeiffer, Hartmann, Widenmann; an der philosophischen Duttenhofer, Kauszler, v. Stein- 
heil, Petersen; an der Fakultät der Künste Azel, Friederich, Leybold, Recker, Abriot, 
Hetsch, Heideloff, Dannecker, Scheffauer, v. Obernit.

Ein Unterschied innerhalb der Professoren nac dem Range bestand ursprünglich 
nicht, die Verschiedenheiten beschränkten fiel) auf die Fächer, das Lebens- und Dienst- 
alter und, teilweise im Zusammenhang damit, den Sehalt; einige erhielten nac längerer 
Dienstzeit den Eitel Hofrat. Seit der Erhebung zur Universität und der Bildung von 
Fakultäten würbe ber Unterschied eingeführt zwischen ordentlichen Professoren, welche 
Beisitzer ber Fakultäten waren, unb auszerordentlichen, von denen später einige in erledigte 
ordentliche Professuren einrückten, wogn bann noc eine Anzahl „anderer Lehrer" kam; 
auc erhielten einige Lehrer, welche nur wenige Wochenstunden im Nebenberuf an ber 
Schule erteilten, ben Eitel Professor; auszerdem würben auc einige doctores legentes 
an ber Schule zugelassen, doc war bereu nur eine kleine Zahl (im ganzen 6), schon 
deswegen, weil bie Lehrer von ben Zuhörern sein Honorar bewogen; zwei derselben 
(Plieninger, Hartmann) werben später Professoren. Im Sahre 1782 erhielten bie ordent- 
Helfen wissenschaftlichen Professoren ben Rang hinter ben wirklichen Regierungsräten, bie 
Professoren ber Künste ben ber Hofräte, bie auszerordentlichen Professoren ben ber 
Expeditionsräte, bie Unterlehrer ben ber Sekretäre. Die Professoren ber philosophischen 
Fakultät stauben, obgleich diese auf bie anbern Fakultäten vorzubereiten hatte, hinter ben 
anbern an Geltung nicht zurück, was sic unter anberem barin zeigt, baf? mehrere von 
ihnen: Schott, Abel, Haft (sonst Heyd, Reusz, Bat) bas Prorektorat bekleidet haben.

Die Berufung unbUnftellung erfolgte ausschlieszlic durc ben Herzog, immer 
im Einvernehmen mit Seeger. Bewerbungen um Lehrstellen tarnen zwar manche an 
ben Herzog, es würben aber nur wenige Lehrer, hauptsächlich Unterlehrer, auf Srund 
einer Bewerbung angenommen; bei ben Hauptlehrern ging bie Initiative ber Berufung 
fast durchweg von ber Schulleitung aus. Die Sesichtspunkte, nac denen man babei ver- 
fuhr, waren einerseits wissenschaftliche Tüchtigkeit, völlige Beherrschung bes betreffenden 
Sachs, anbererfeits aber auc Befähigung, biefes gut zu lehren, praktischer Sinn, Klar- 
heit unb Schönheit bes Vortrages, dies namentlich bei ben philosophischen unb historischen 
Fächern. Das Lehrgeschic tonnte ber Natur ber Sache nac bei ber ersten Anstellung 
weniger in Betraut fommen — doc berief ber Herzog einzelne Professoren auf 
Srund eigenen Anhörens ihrer Vorlesungen an anberen Universitäten (Eljäszer 1783 
von Erlangen, Scheidemantel 1784 von Jena) —, aber bei ber Beförberung im Rang 
unb Sehalt erhielt dies bie entscheidende Bebeutung. Was bie wissenschaftliche Befähigung 
betrifft, so muszte man sic im allgemeinen an bie bisherige Geltung bes Mannes unb 
feine Leistungen in anbern Stellungen halten, bei ben Ungehörigen bes Cübinger Stifts 
bot bie Lokation bafür bie Handhabe; auc literarische Tätigkeit würbe babei, doc nicht 
in entscheidender Weise, gewertet. Auszerdem aber würbe in ber Regel, allerdings mit 
nicht ganz seltenen Ausnahmen, eine besonbere Prüfung mit dem Anzustellenden vor- 
genommen, meist unter persönlicher Leitung bes Herzogs, unb zwar bei ben Unterlehrern 
unb ben Professoren ber Symnasialfächer eingehenb schriftlich unb münblich durc bie 
schon angestellten Lehrer, bei ben übrigen mehr summarisch, gleichfalls durc bie vorhan- 
denen Lehrer, nötigenfalls unter Zuziehung anderer Sachverständiger; in ber Hauptsache 
kam es babei wohl auf ben persönlichen Eindruck an. Von einzelnen Lehrern würbe auc
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sie vorherige Einreichung eines planes, wie sie den Gegenstand behandeln würden, verlangt, 
und dieser den schon vorhandenen Lehrern oder andern Sachverständigen zur Begutachtung 
und weiterhin dem Herzog vorgelegt. Alac der Erhebung zur Universität erfolgte dann 
die Bestellung zum doctor legens und zum Professor meist in den üblichen akademiichen 
Formen: Prüfung durc die Fakultät und öffentliche Verteidigung einer verfaßten Probe: 
schrift, boc blieb die Entscheidung ausschlieszlic dem Herzog; die Anterlehker wurden 
auch ferner burc besonders damit beauftragte Professoren schriftlich und mündlich geprüft.

Auf berühmte Namen ging der Herzog, so nahe dies bei einer mit der Abicht 
glänzender Leistungen neu gegründeten Anstalt gelegen wäre, im allgemeinen nicht aus: 
Sie im Jahre 1775 und 78, jedoc nur gastweise, je für ein Sahr herangezogenen, auf 
ihrem gebiet hochangesehenen Tübinger Philosophieprofessoren Böc und Ploucquet, ferner 
etwa der 1784 aus Jena berufene Juris Scheidemantel und der 1785 aus Berlin 
berufene Lehrer des Französischen Delaveaur, bilden neben ben bisherigen Professoren 
ber Académie des arts, Suibal und Harper, eigentlich die einzigen Ausnahmen i die 
Lehrer waren auc im allgemeinen nicht wissenschaftliche (ober künstlerische) großen 
höheren Ranges, und soweit sie späterhin als solche galten, find sie es doch erst allmählich 
während ober nach ihrer Tätigkeit an ber Karlsschule geworben. Der Herzog mochte 
wohl mit Recht befürchten, ba^ Männer von feftgegrünbetem Kuf weniger leicht feinen 
persönlichen Absichten unb Ansichten sic fügen würben, er wollte nicht nur feine Schüler, 
sondern auc feine Lehrer sic gewissermaßen selbst heranziehen; auch kam es ihm, dem 
ganzen Zweck seiner Schule entsprechend, die nicht ber Wissenschaft als solcher, sondern 
ber -wissenschaftlichen Ausbildung unb Erziehung bienen sollte, weniger auf hervorragende 
wissenschaftliche Bedeutung als auf Lehrtüchtigkeit an.

Ein Hauptgrund war aber auch ber pekuniäre. Bei ber schlechten finanziellen 
Sunbierung der Schule tonnte für Lehrerbesoldungen eben nur bas Nötige auf 
gewandt werden. Diese waren denn im allgemeinen recht niedrig. Ein Unterlehrer um 
außerordentlicher Professor erhielt 300-500 fl. Jahresgehalt (1791 die Unterlehrer ber 
höheren Stufe durchschnittlich 375 fl.). Für einen ordentlichen Professor galt als bas 
Normale 700 fl., doc stiegen mehrere bis 1000 fl., einzelne bis 1500 fl. Dienhaber 
anderer Hinter ober Stellungen erhielten für ihre Lehrtätigkeit 100—500 fl. oulage-

Zur ber gehalt bei ber ersten Anstellung würbe durch eine Hrt von Vertrag 
festgestellt, war aber in der Kegel sehr gering; für ein Huf steigen im Sehalthatte 
der einzelne Lehrer feinerlei Sicherheit. Jede Verbesserung war von ber gnade 066 
tzerzogs im einzelnen Fall abhängig und mußte fast immer durch eine untertänige 
Eingabe erbeten werben; als regelmäßig tonnte nur bie Zulage von 50 fl. bei der 
Verheiratung gelten. Aber auc der Stellung selbst unb des damit verbundenen De 
hälts tonnte man durc bie Ungnade bes Herzogs jederzeit verlustig gehen. 206 
schlimmste Beispiel in dieser Richtung ist wohl, baß er ben Professor. Autenriet, als 
dieser ertlärte, neben seinem Verwaltungsamt bas Lehramt nicht fortführen 21 tonnen, 
im Arger darüber beider Ämter gleichzeitig entsetzt und dadurch für einige veit brotlos 
gemacht hat. Unb für ben Sal ber Huflöfung ber Schule bestaub feine rechtliche Der 
pfliebtung zur Weiterbesoldung der Angestellten.

Zu dieser Dürftigkeit ber Befolbungsverhältniffe, welche die Unterlehrer größtem 
teils, aber auc manche ber auszerordentlichen Professoren nötigte, allerlei Nebenerwerb 
21 suchen, tarnen auch sonst noc manche in ben besondern Verhältnissen der Schule 
begründete Sc attenf eiten in ber äußern Stellung ber Professoren: bis 1779 die 
Verpflichtung, wochenweise abwechselnd beim Ejjen ber Zöglinge in Öemeinichait mit 
ben Offizieren bie Aufsicht zu führen, ber Mangel an Ferien, bie öffentlichen Prüfungen u. a. 
Daher strebten beim auc bie meisten Lehrer, anderweitige, günstigere oder wenigstens 
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gesichertere Stellungen zu erhalten, teils am Stuttgarter Symnasium und an Kloster- 
schulen, teils im Kirchendienst, an der Tübinger Universität, im Militär, in der Der- 
waltung, was aber ganz von der Snade des Herzogs abhing und sehr häufig abgelehnt 
wurde, ober im Ausland, unb es hat infolge davon ziemlich viel Wechsel im Lehrperso- 
nal stattgefunden; immerhin betrug bie durchschnittliche Dauer ber Anstellung an ber 
Anstalt bei ben Hauptlehrern ungefähr 10 Jahre. — Gestorben finb während ihrer 
Stellung an ber Anstalt: Martini 1781, Tannenberger unb Köstlin 1783, Suibal 1784, 
Schlehauf 1785, Riecke 1787, Mriot, Scheidemantel, Quinard, Discher (Stallm.) 1788, 
Discher (Aum.) 1789, Stabil 1790, Haug 1792, Schmid unb Ritter 1793. - Für mehrere 
derselben finb an ber Anstalt Crauerfeiern gehalten worden, benen zugleich genauere 
Kenntnis über ihre Persönlichkeit zu bauten ist.

Andererseits liessen aber doc auc wesentliche Dorteile bie Stellung an ber 
Karlsschule als begehrenswert erscheinen. Zwar die Angehörigen bes Tübinger Stifts 
wurden, ba sie als solche zum Dienst an ber Kirche unb Schule bes Landes verpflichtet 
waren, zu bem Lehramt an ber Anstalt einfach befohlen und hatten dies als hohe 
Snade anzusehen. Aber auc für biefe, wie für bie anbern, nicht in solcher Weise ab- 
hängigen Lehrer musste es doc sehr viel Anziehendes haben, durch bie Berufung bes 
Fürsten an seine mehr unb mehr hochangesehene Anstalt ausgezeichnet, damit in bie 
unmittelbare Aähe bes Hofes unb bes Fürsten gezogen zu werben unb dadurch zugleich 
bie, wenn auc unsichere, doc durc manche Vorgänge nahegelegte Anwartschaft auf 
weitere Snadenbezeugungen bes Herzogs zu erhalten.

Hauptsächlich aber waren bie Verhältnisse der Lehrtätigkeit selbst im gangen 
sehr erfreulich. Die Lehrer genossen — in bewertens wertem Segensat gegen bie sonstigen 
Einrichtungen ber Anstalt — ein ziemlich hohes Maß von Freiheit. Bis zum Jahre 1774 
erhielten bie Professoren beim Eintritt in ihr Amt eine eingehendere Dienstanweisung 
(„Staat"), welche ben Lehrauftrag unb bie Bestimmungen über bie äussere Ordnung 
unb bie Disziplin, außerdem aber einige auf ben Unterricht bezügliche allgemeine Weisungen 
enthielt. So heiszt es in bem „Staat" für mehrere Professoren aus bem Jahr 1773: 
„6. S. 5. 3. erwarten von bem Professor, bass er bei feinem Unterricht befonbers auf 
bie Reinlichkeit ber deutschen Sprache sehen unb die ihm anvertraute Jugend bei allen 
Gelegenheiten hiezu sowohl, als auc zur Beobachtung bes Schönschreibens anhalten 
werbe. 7. Ter Professor solle sic sorgfältig in acht nehmen, bass er nicht nur in 
seinem Unterricht feine freigeisterische ober anbere religionswidrige Prinzipia einmische, 
welche bie garten Herzen ber Jugend auf bem Weg ber wahren Slückseligkeit irre- 
machen sonnten, fonbern sie vielmehr an bie Pflichten, bie sie Sott, ihrem durchl. 
Herrn unb allen ihren Vorgesetzten schuldig ist, alle Augenblicke erinnern." — Weiterhin 
scheint man von einer solchen Ttenftanweifung überhaupt abgekommen gu fein unb sic 
auf eine allgemein gehaltene Eidesformel beschränkt gu haben.

Aac ber Erhebung gur Universität würbe die Aufstellung von Statuten ins 
Auge gefaßt und am 17. Februar 1782 von ben Professoren Reusz, Hochstetter, Seeger ein 
ausführlicher Entwurf vorgelegt, ber auc über ben Unterricht allgemeine Bestimmungen 
enthält, aber freilich, aus nicht genau besonnten Sründen, wahrscheinlich wegen ber 
Abneigung bes Herzogs gegen generelle Bestimmungen, bie auc ihn selbst gebunden 
hätten, nicht in Kraft getreten ist. Doc mögen baraus als probe, in welchem 
Geist ber Unterricht erteilt werben sollte unb in ber Hauptsache auc erteilt würbe, 
einige Sätze entnommen werben: „3. Jeder Professor, Magister unb Unterlehrer soll 
aus ben ihm zugeteilten Pensis sein Hauptstudium machen, folglich nicht nur auf bie von 
ihm barüber gu haltenden Vorlesungen sich jedesmal sorgfältig vorbereiten, fonbern auch 
ben Umfang unb bie Sründlichkeit seiner Kenntnisse in denselben durc Lesung ber besten 
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und neuesten Schriften und durch eigene Versuche in Ausarbeitungen immer zu erweitern 
und zu erhöhen sic angelegen sein lassen. (Von den Fakultäten heiszt es a. a. Stelle: 
sie sollen in allem den neuesten Zustand der Wissenschaften vor Augen haben.) 6. One- 
besondere soll jeder feinen Hauptgesichtspunkt auf die Methode seines Vortrags, worauf 
bei dem mündlichen Unterricht das meiste ankommt, und wodurch bie Jugend zum Selbst- 
denken Anleitung erhält, also auf Vollständigkeit, Ordnung, Deutlichkeit unb Seichtigkeit 
ohne Oberfläche gerichtet sein lassen. 7. Er soll daher auch gleich anfangs feiner Dor- 
lefungen seinen Plan unb gleichsam feine Berechnung machen, wie er in bei bestimmten 
Zeit bas Pensum gleichförmig unb ohne zuletzt eilen zu dürfen, zu Ende bringen könne, 
unb denselben in ber Folge beständig vor Augen haben. 8. Ein jeder soll zwar eine 
kurze Aachricht von ber besten Literatur seiner Wissenschaft geben, aber seine Zuhörer 
nicht zu frü zur ausgebreiteten Lektüre, sondern vielmehr zum Alachdenken, unb also 
zur Lesung einiger wenigen, aber ber vortrefslichiten Schriften in jeder Wissenschaft, welche 
denken lehren, vorzüglich ber Quellen, unb zu schriftlichen Versuchen, bie erlernten örund- 
begriffe unb Sätze auszudrücken, auf muntern unb anhalten."

Die offizielle Beschreibung ber Schule von 1783 sagt hierüber weiter: „Die Pro- 
fessoren suchen jeder in seinem Fac zuerst eine kurze Übersicht von ber abzuhandelnden 
Wissenschaft zu geben, bie Begriffe, welche in den Heften, bie sie diktieren, ober in bem 
Kompenbium, woraus sie ihren Zuhörern einzelne Sätze voricfcn, enthalten sind, richtig 
unb deutlich zu bestimmen, sie mit zweckmäßzig gewählten Beispielen zu erläutern, den 
Zusammenhang ihrer Materie mit ben anbern sorgfältig zu zeigen, bei noch bestrittenen 
Sätzen bie in ber möglichsten Kürze vorgetragenen Sründe unb Segengründe zu prüfen, 
unb in ben einzelnen Vorlesungen eine Gleichheit zu halten, bie sie von ber so gewöhn- 
lichen eines im Unfang zu umständlichen unb, um doc zur bestimmten Zeit fertig zu 
werben, in ber Folge zu furzen Vortrags gleich entfernt. Sie lesen auch über lateinische 
Lehrbücher grösstenteils deutsch, üben zuweilen durc eingeftreute Fragen unb Einwürfe 
bie Urteilskraft ihrer Zuhörer, unb erlauben benfelben, wenn sie von ber vorgetragenen 
Lehre nicht überzeugt sind, auc ihre Zweifel zu sagen unb mit Sründen zu unter stützen. 
Es hat bies einen zweifachen Rutzen: ber Lehrer, um sich nicht bloßzugeben, durch- 
benft bas, was er sagt, schärfer, unb ber Lehrling schwört nicht auf seinen Lehrer, 
fonbern prüft, denkt unb räsoniert selbst."

Man sieht, wie entschieden unb nachdrücklich im Segensatz zu toter belehr famfeit 
unb Dielwijserei geistige Durchdringung unb wirkliche Uneignung ber Sehrgegenjtände, 
also lebenbige, Leben weckende unb wirkende Wissenschaft, unb zwar unter bem Öejichts- 
punkt ber Verwertung in idealem unb realem Sinn, angeftrebt würbe.

zu diesen allgemein gehaltenen Unweifungen kam freilich, daß die Lehrbücher, 
über bie gelesen würbe, genehmigt sein mussten, bass bie Lehrer in ber Regel einen 
„plan" ihrer Vorlesung bem Herzog verlegen mussten, bass ber Herzog wohl einmal 
zum Besuche in ber Vorlesung erschien unb durc Fragen ben Vertrag unterbrach, und 
bass ber Erfolg bei ben Jahresprüfungen scharf beaufsichtigt unb kritisiert würbe. . Auch 
musste ein Lehrer, ber mit etwas Gedrucktem in bie Öffentlichkeit, auch nur bie bei 
Akademie, treten wollte, sic bie Zensur ber Unftaltslcitung gefallen lassen, bie aber 
nur bann strenger genommen würbe, wenn etwas namens ber Anstalt ausgehen sollte, 
während bie Veröffentlichung auf eigene Verantwortung unb Kosten nicht abgeschlagen 
zu werben pflegte. Dagegen mussten Bücher, bie zur Einführung beim Unterricht in bei 
Unftalt bestimmt waren, ben anbern Professoren bes betreffenben Sachs im Wanuffript 
zur Begutachtung vorgelegt unb eventuell abgeänbert werben.

Doc bezogen sic diese Einrichtungen ber Beaufsichtigung alle nur auf bas Außere 
bes Unterrichts, bie äussere Ordnung unb bie Art bes Lehrbetriebs, unb in dieser Ric- 
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tung sind, wenigstens in den ersten Jahren, einige Eingriffe vorgekommen. Dagegen 
ist sein Beispiel davon vorhanden, daß ein Lehrer wegen des Inhalts seines Unterrichts, 
weil dieser den Ansichten des Herzogs nicht entsprochen hätte, namentlich etwa weil er 
politisch ober religiös zu liberal gewesen wäre, irgendwie zur Rechenschaft gezogen ober 
gemaßregelt worben wäre.

Was die Lehrfächer ber einzelnen Lehrer betrifft, so herrschte in ben 
primitiven Verhältnissen ber Sahre 1771 und 1772 ziemlich reines Sachsystem. Sm 
Jahr 1773 bagegen hatten die bis dahin angeftellten 8 Professoren unb Unterlehrer 
je eine Klaffe in allen Hauptfächern, außer Französisch unb Wathematif, zu unterrichten. 
Wit bem Beginn des Jahres 1774 aber tritt, unter Beibehaltung fester Lehrabteilungen 
für die Zöglinge, auf ben übereinstimmenden Vorschlag ber Professoren für bie Lehrer 
bie entscheidende Wendung zum Fachlehrersystem ein, bas fortan eine ftänbige unb 
charakteristische Einrichtung ber Karlsschule blieb, unb zwar so, baß bie einzelnen Lehrer 
nur ganz wenige unb unter sic zusammenhängende Fächer zu lehren hatten, bie bei 
ihrerAnstellung ziemlich genau feftgeftellt würben unb außer benen ihnen ohne ihre 
Zustimmung fein weiteres Fac zugemutet würbe. Die seltenen Fälle von Bereinigung 
heterogener Lehrfächer (bei Schwab, Lamotte, Pfeiffer, Schmid) finb in ben befonberen 
Derhältnijsen unb Wünschen dieser Lehrer begrünbet.

Die Stundenzahl ber Lehrer war in ben ersten Jahren hoch: im Jahr 1774 
bei ben Unterlehrern zwischen 28 unb 39, bei ben Professoren zwischen 20 unb 25 
Wochenstunden; später aber würbe bie Zahl herabgesetzt unb war weiterhin sehr mäßig: 
im Jahr 1782 beträgt sie bei ben Unterlehrern nicht über 24 (nur bei einzelnen Lehrern 
bes Französischen unb Englischen etwas mehr), bei ben Lehrern ber philosophischen Sakul- 
tät nicht über 18, meist nur 11—15, bei ben anbern Fakultäten (außer ben Künstlern) nicht 
über 12 Stunden; ber plan für 1784 weist durchgängig noch etwas niedrigere Zahlen auf.

Weitere Dorzüge waren bie nach bem damaligen Waßftab sehr guten unb 
schönen Räume ber Anstalt, bie sehr mäßige Zahl von Schülern in ben einzelnen Lehr- 
abteilungen, unb ber Umstand, baß bie Beaufsichtigung ber Zöglinge außerhalb ber 
Unterrichtsstunden, also auch bie gesamte Disziplin, außer im Unterricht selbst, durch 
bie eigens bafür bestimmten Organe ben Lehrern durchaus abgenommen war, während 
sie anbererfeits auch nur mit Worten rügen ober durc Erteilung eines „Billetts" eine 
Bestrafung beim Herzog beantragen bürsten, ber übrigens stets barauf bedacht war, 
bie Würbe unb Autorität ber Lehrer zu wahren.

Eben dieser Umstand, baß bie Lehrer mit Disziplin unb Aufsicht nichts zu tun 
hatten, wirkte, wie auch von früheren Zöglingen mehrfach bezeugt wirb, dazu mit, bie 
Liebe unb bas Pertrauen zu ben Lehrern unb bie Lus am Lernen zu erhöhen unb da- 
durc bie Tätigkeit unb Stellung ber Lehrer befriedigend unb erfreulich zu gestalten. 
Es bilbete sic in großem Umfang ein persönliches Vertrauensverhältnis zwischen Lehrern 
unb Schülern, bas auc vom Herzog gern gesehen würbe unb einen befonbers schönen 
Zug ber Karlsschule ausmacht.

Auc ber Unterricht selbst ist dadurch ohne Zweifel beeinflußt worben: je strenger 
unb pedantischer bie äußere Orbnung war, um so eher sonnten bie an bereu Durch- 
führung unbeteiligten Lehrer im Unterricht eine gewisse Freiheit walten lassen, ja es 
mußte für sie befonbers nahe liegen, ben Zöglingen für ben äußeren Zwang gewissermaßen 
eine Entschädigung unb Labung zu gewähren durc einen ben Seist vielseitig anregenben, 
auf höherer geistiger Stufe stehenden Unterricht. Unb bie Schüler ihrerseits, benen außer* 
halb bes Unterrichts unb ber Anstalt selbst so gut wie feine Anregung unb Zerstreuung 
geboten war, brachten bem, was ihnen bie Lehrer boten, um so mehr ungeteiltes Inter- 
esse, gesammelten Eifer, frische Strebsamkeit unb freubige Begeisterung entgegen.
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So ist es denn trotz der weniger günstigen Seiten wohl verständlich, daß es nie 
an Leuten von Talent und Strebsamkeit fehlte, die an der Karlsschule angestellt zu 
werben für eine Ehre und ein Slüc ansahen, unb das bie Schule im großen unb ganzen 
sehr tüchtige Lehrer hatte, die, solange sie ihr angehörten, größtenteils mit sichtlicher 
Hingebung, teilweise mit wahrer Begeisterung ihres Amtes walteten.

In allen diesen Verhältnissen war es aber begründet, baß diese Lehrkräfte zum 
ganz überwiegenben Seil junge Männer waren; ein Drittel von allen würbe vor 
dem 26. Lebensjahr angestellt, über die Hälfte vor bem 31. Lebensjahr; beendigt haben 
ihre Tätigkeit an ber Karlsschule (teilweise infolge ber Schließung ber Anstalt) vor bem 
41. Lebensjahr über bie Hälfte, nur ein Viertel war über bas 50. Lebensjahr hinaus 
in Tätigkeit.

Diese Jugendlichkeit war zunächst durc bie oben bezeichneten finanziellen Verhält- 
niffe gegeben; sie war geforbert durc bie frische, scharfe Luft, bie in ber ganzen Schule 
herrschte, durc bie hohen Ansprüche, bie an bie Energie unb Elastizität ber Lehrer ge- 
stellt würben. Sic war aber offenbar auc bewußte Absicht bes Herzogs: von ber un- 
verbrauchten Kraft jugendlicher, an bie besondern Verhältnisse ber Anstalt anpassungs- 
fähiger, im Besitze bes neuesten Staubes ihrer Wissenschaft ftehenber Lehrer versprach 
er sic bie besten Erfolge, unb ba sic ber Gedanke in den ersten Jahren im ganzen 
bewährte — bie Erfahrung bes Lebens unb ber Jahre schien durc ben Herzog selbst 
unb ben Intendanten genügenb vertreten zu fein —, war er konsequent unb rücksichtslos 
genug, zur Durchführung dieses Systems auc bie Sehaltsverhältnijse zu benützen: es 
erhielt eben nur ber Lehrer, ben man an ber Anstalt halten wollte, weitere Zulagen; 
wer bagegen auf wieberholte Bitten um Zulagen ablehnende Bescheide erhielt, ber 
mochte baran erkennen, baß bem Herzog an feinem Verbleiben wenig gelegen fei unb 
seiner Bemühung um anberweitige Unterkunft nichts im Wege stehe. An bie erledigte 
Stelle traten bann wieber junge Kräfte, unb so hatte bie Anstalt, wenn sie auch weniger 
Männer von gefeiertem wissenschaftlichen Hamen sic rühmen sonnte, doc ben Vorzug, 
ein größtenteils frisches, lehr- unb schaffensfreudiges, bem jugendlichen Charakter ber 
gangen Anstalt wie ber Zöglinge innerlich verwandtes Lehrpersonal zu besitzen unb sich 
zu erhalten.

Dit einzelnen Unterrichtsfächer und =wrige

a. Die allgemein bildenden Fächer

Religion

Unter ben Unterrichtsfächern ber Karlsschule steht in allen ihren Lehrplänen unb 
Vorlesungsverzeichnissen an erster Stelle bie Religion. Mit bem Unterricht in dieser, 
ber an ber Karlsschule auc insofern eine befonbere Stelle einnimmt, als er sic zu allen 
Zeiten ber Schule auf alle Lehrabteilungen unb alle Zöglinge vom jüngsten bis zum 
ältesten ohne Ausnahme als Pilichtfac erstreckt hat, mag baher auc hier begonnen 
unb babei zugleich bie Stellung, welche bie Religion in ber Karlsschule selbst einnimmt, 
berührt werben.

Der Herzog Karl gehörte ber katholischen Konfession an, währenb bas Land fast 
ganz ber lutherischen Landeskirche zugehörte unb nur wenige Katholiten unb Refor- 
miertc zählte; Israeliten waren grundsätzlich ausgeschlossen, für bie Karlsschule kommen 
sie nicht in Betracht. Durc landesgesetzliche Bestimmungen, befonbers bie Religions- 
reverfalicn, war verorbnet, baß als Beamte unb Lehrer nur Männer lutherischen Bes 
fenntniffes angestellt werben bürsten, unb bie Landschaft, unter bem Einfluß ber Prälaten, 
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wachte eifrig darüber. Aur für den Hofhalt des Herzogs waren gewisse Ausnahmen 
zugelassen; Schulen, in denen katholische Religion gelehrt wurde, waren, mit Ausnahme 
weniger katholischer Ortschaften, ausdrücklich ausgeschlossen.

Sür den katholischen Sottesdiens hatte der Herzog für sic und feinen Hof eine 
„Hofkapelle", aus 5 Geistlichen bestehend, die er selbst wählte und anstellte; sie hießen 
Hofkapellane, feit 1784 Hofprediger, und würben in ber früheren Zeit aus ben Welt- 
geistlichen, feit 1782 aus ben Klostergeistlichen verschiedener Orden entnommen. Diese 
Hofkapelle staub formell unter ber Propaganda in Rom, war feines Bischofs Aufsicht 
unterstellt unb kirchlicherseits so gut wie unabhängig. In feinen früheren Jahren hatte 
sic ber Herzog um kirchliche unb religiöse Dinge wenig gekümmert; später aber, be- 
fonbers feit 1782, wanbte er ihnen lebhaftes Interesse zu, indem er nicht nur am 
äußern Sottesdiens: Messe, Predigt, Kommunion regelmässig unb mit einer gewissen 
Ostentation teilnahm, fonbern auc feine Hofprediger selbst sorgfältig auswählte unter 
bem Gesichtspunkt tieferer unb umfaffenber wissenschaftlicher Bildung, Befähigung zum 
Predigen unb einer liberalen kirchlichen Richtung; namentlich bemühte er sic seit 1784 
im Verein mit feinen Hofpredigern, an bereu Spitze Werkmeister staub, ben Sottesdiens 
deutsch zu gestalten unb in Predigt unb Seelsorge alles fonfeffionell Kontroverse zurück- 
treten zu lassen. Seine Srundansicht in biefer zweiten Hälfte feiner Regierungszeit war: 
ba eine Bereinigung ber verschiedenen christlichen Befenntniffe auf bem Gebiet bes 
Dogmas unmöglich fei, solle um so mehr bas praktische Christentum betont, eine 
Annäherung in ber Sottesverehrung unb ein friedliches unb freundliches Verhältnis ber 
Konfessionen untereinanber angestrebt werben. An bem positiv christlichen Glauben wollte 
er — in einem gewissen Segensat gegen die sonstige Richtung ber Aufklärung — nicht 
gerüttelt wissen unb verbammte freidenkerische Ansichten aufs schärfste; aber innerhalb 
ber verschiedenen christlichen Bekenntnisse übte unb verlangte er weitgehende Solerang.

So finbet sic bcun in ben allgemeinen Einrichtungen ber Karlsschule nirgenbs 
etwas spezifisch Katholisches, noch auch in ben Reben unb sonstigen Huszerungen, bie 
vom Herzog innerhalb ber Schule ausgingen. Andererseits erfaunte er aber auch ben 
einseitig protestantischen Stanbpunft, ber in ber Landesverwaltung geltendes Recht 
war, für bie Karlsfchule nicht an, vielmehr würbe für biefe von Anfang an als Srund- 
sah ausgestellt, bah alle drei christlichen Konfessionen gleichen Zutritt haben, wie denn 
auc schon unter ben ersten 14 Knaben Katholiken waren, unb bah jeder Zögling in 
seiner Religion Unterricht finden unb ben Gottesbienft besuchen solle, in seiner Weise 
aber von feiner Konfession abwenbig gemacht werben dürfe.

Don katholischer Seite fanb habet ber Herzog seine Schwierigfeit. Dagegen hatte 
er sic von evangelischer Seite beftänbig bes Borwurfs, bzw. bes Verdachts zu erwehren, 
bah er in einer gegen bie Landesgesetze verftohenben Weise Katholifen in seiner Anstalt 
unterrichten lasse unb bie „Simultanci" begünstige, unb anbererfeits, bah Freidenkerei 
in ber Karlsfchule herrsche. Unter biefen Gefichtspunftcn stehen bie Einrichtungen, welche 
bie Religionsübung unb speziell ben Religionsunterricht in ber Karlsschule betreffen.

Die katholischen Zöglinge, bereu Aufnahme in bie Anstalt unb Unterweisung 
in ihrer Religion, wie auc bie Anstellung einzelner katholischer Lehrer, damit gerecht- 
fertigt würbe, bah bie Akademie zur »familia aulica« gehöre unb also in bereu Reli- 
gionsrecht einbegriffen fei, unb bie ungefähr ein Fünftel ber Gesamtzahl ber Zöglinge 
(f. S. 26) ausmachen, würben zu regelmässigem Besuc bes Sonntags- unb eines 

- Wochengottesdienstes in ber Hofkapelle verpflichtet unb erhielten währeub ber gangen 
Dauer ihrer Zugehörigkeit gur Karlsfchule katholischen Religionsunterricht.

Huf ber untersten Stufe würbe biefer von ben katholischen Unterlehrern Kellen; 
bac unb iU aper h öfer erteilt, weiterhin von ben Geistlichen der Hofkapelle, ohne bah 
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aber Genaueres darüber zu ermitteln ist. Als Lehrer findet sic von den Hoftaplänen 
der früheren Zeit genannt Baumann (bis 1781) — gleichzeitig mit ihm waren Hofe 
tapläne Riedmüller, Seitz, Hold, Weiszer —, von 1782 an Schluß (bis 1785), dann 
Wertmeister?) (1784—94), neben diesen noc je ein zweiter von den Hofpredigern 
Raaber (1783—88), Mayr (1785—94), Bleibimhaus (1785—94), Eulogius 
Schneider (1786—89), Mercy (1784—94), Srey (1788—94), Albrecht (791—94). 
In diesem letzten Jahrzehnt war ohne Zweifel auch der Religionsunterricht von der 
in Ser Hoftapelle herrschenden Richtung beeinflußt; Schluß legte seinem Unterricht die 
Schriften des Engländers Thomas Stathouje zugrund; von Werkmeister ist eine aus 
diesem Anterricht hervorgegangene „Lehre von den Sakramenten" vorhanden. Bei den 
Jahresprüfungen wurde auc in katholischer Religion, teilweise in Segenwart fremder 
Domherren, geprüft nnb preise erteilt Wie sic sonst biefer Unterricht und feine teurer 
in ben übrigen Unterricht und in die Schule überhaupt einfügte, ist nicht zu eriehen; 
doch erwähnt Werkmeister, dasz ber Herzog ben Hofpredigern empfohlen habe, sich mit 
ben Professoren ber Karlsschule bekanntzumachen, und daß er selbst mit mehreren der- 
selben (Abel, Drück, Eljäszer, Schwab) in engster Freundschaft gestanden fei. Der 5er30g 
wandte diesem Unterricht überhaupt feine Aufmerksamkeit zu und pflegte auch selbst, 
umgeben von ben katholischen Lehrern, Offizieren unb Zöglingen ber Koxlschule, an 
ber Kommunion teilzunehmen. _ .

Die Reformierten, bereu immer einige, meist Schweizer unb sonstige Ausldnder, 
ber Schule angehörten, erhielten von dem reformierten Pfarrer von Cannstatt, 1775—89 
Sauerbrunn, bann Anhäuser, Historismen unb dogmatischen Religionsunterricht 
auf Grund eines eigenen Diktats, wohnten aber im übrigen, wenigstens zeitweije, bem 
regelmäßigen evangelischen Religionsunterricht unb Cottesbienft bei. Auch in biefem 
Religionsunterricht würbe geprüft unb preise erteilt.

Im Jahr 1782 würbe auc griechischer Religionsunterricht erteilt für einige 
Russen, bie bamals ber Anstalt angehörten, durch den Kaiserlich russischen Sekretär unb 
Lehrer ber russischen Sprache Boniatschewsky (f. u.).

Der weitaus wichtigste Religionsunterricht an ber Karlsschule war natürlich der 
evangelische, welcher ber Konfession bes Landes unb ber großen aehrzchl der 3ög- 
linge (f. S. 26) entsprach. Je mehr ber Herzog in biefer Beziehung bem mißtrauen 
ausgesetzt war, um so mehr bemühte er sich, biefes als ungerechtfertigt zu erweisen. 
In feinen Reden an ben Jahresfesten bildet die nachdrucksvollste Betonung bes Werts 
ber Religion, befonbers für bie sittliche Bildung ber Zöglinge, einen stets wiederkehrenden 
Bestanoteil, unb bem entsprechen auc die Einrichtungen ber Schule. Der Beiuc bes 
sonntäglichen Cottesbienftes in ber Akademiekirche, für bie jüngern Zöglinge auch ber 
Kinderlehre Sonntag nachmittags, ferner eines jeden Donnerstag 10—11 Ahr statt- 
findenden Wochengottesdienstes war für alle Akademijten verbindlich — freilich mußten 
wegen Allotriatreibens während ber Predigt immer von neuem Verwarnungen erlassen 
werben —; außerbem hatten bie älteren Zöglinge an einer vierteljährlichen gemeinsamen 
Kbenbmaßlsfeier teilzunehmen. Bei ber Konfirmation ber Zöglinge, die nach einem ein 
Jahr hindurch in besondern Stunden erteilten Konfirmandenunterricht innerhalb ber 
Anstalt erfolgte, pflegte ber Herzog ber vorangehenden Prüfung wie ber fixchlichen Ein- 
fegnung bei Konfirmanden selbst anzuwohnen unb ihnen eindringliche religiöse Ermab- 
nungen zu erteilen. Vor unb nac jeder Mahlzeit (auch dem Srühstüc) würbe von 
einem Aufseher, bei festlichen Anlässen vom Religionsprofeffor ein — eigens für oie 
Schule abgefaßtes — Gebet, barauf von einem jüngeren Zögling das Vaterunser ge- 
sprochen (von ben Katholiken in ber katholischen Form, doc mit einer pause vor bem 
Amen); auc würbe auf regelmäßige Andacht jedes Zöglings im Schlajiaal gefeben.
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Bei der Aufnahme in die Anstalt würben die Zöglinge auch in ber Religion ge- 
prüft; bei ben öffentlichen Sahresprüfungen bildete die Prüfung in ber Religion, die 
unter Mitwirkung von zwei deputierten des Konsistoriums vorgenommen würbe, einen 
ständigen Seil, unb cs würben jedesmal auc preise in diesem Fac erteilt; bei ber 
Jahresschlußzfeier würbe jedesmal eine feierliche Predigt gehalten unb bereu Wortlaut 
in die gedruckte Sestbeschreibung ausgenommen.

Aamentlic aber war ber Religionsunterricht selbst Gegenstand sorgfältiger 
Pflege, unb ber Herzog suchte für dessen Erteilung geeignete unb tüchtige Lehrer, Männer 
„von reiner Lehre", aber zugleich „von geistig freier Denkart" unb von anerkannt gutem 
Charakter zu gewinnen.

Im ersten unb teilweise auc zweiten Jahr ber Anstalt beschränkte sic ber Unter- 
richt im „Christentum" auf Lesen unb Erklären bes Katechismus durc Unterlehrer, 
nebst Auswendiglernen von Sprüchen unb Liedern. Im Lauf bes Jahrs 1771 übernahm 
Jahn, 1772 auch Drescher unb 1773 bie anbern Professoren je an ihren Abteilungen 
ben Religionsunterricht, ber sich in 2- 3 Stunden am Sonntag — außer bem obigen 
auf Lesen ber Bibel, Erklärung ber sonntäglichen Evangelien vor ber Predigt unb nach- 
heriges Abfragen über den Inhalt ber gehörten prebigt bes „Hofstaatspredigers" Preil- 
sticker von Serlingen erstreckte, weid) letzterer auc ben Konfirmandenunterricht erteilte. 
Anläßlich einer Beschwerde bes Konsistoriums würbe im Jahr 1773 ein eigener Reli- 
gionslehrer ernannt in ber Person bes von bem Konsistorium bafür vorgejchlagenen 
Stiftsrepetenten Hartmann (Karl Friedrich, geb. 1743 zu Abelberg), ber nun von 
1774 an (bis 1777) bas Amt bes Professor religionis bekleidete. damit trat zugleich 
bie weitere Änderung ein, das ber Religionsunterricht in ben ordentlichen Unterricht 
eingerecht unb in ben werktäglichen Stundenplan ausgenommen würbe, unb zwar so, 
daß an ben unteren Abteilungen in 6—2 Stunben (mit bem Aufsteigen ber Klaffen ab- 
nehmenb) teils von bem Anterlehrer Bernhard, teils von bem Professor, au ben 
höheren Abteilungen aber durchweg in 1 Wochenstunde von bem Professor in ber Reli
gion unterrichtet würbe. Sofort nach bem Einzug in Stuttgart würbe auc ein eigener 
Akademieprediger bestellt in ber Person bes Repetenten Rapp, baun (Buli 1776) 
bes Predigtamtskandidaten Wüller (Deorg Heinrich, geb. 1750 zu Stuttgart). Als 1777 
Hartmann auf eine Pfarrei abging, würbe auf Vorschlag bes Konsistoriums ber Sehr- 
auftrag geteilt unb ber dogmatische Teil an ben Berufsabteilungen bem Professor am 
Cymnajium Eleß (Heinrich David, geb. 1741 zu Stuttgart, seit 1773 Professor am 
Öymnajium), bas »pensum historicum« aber bem Akademieprediger Wüller übertragen 
unb biefer zugleich zum Professor ernannt. Eles behielt biefe Aufgabe bis zum Ende 
bei Schule, Wüller bas Schrämt gleichfalls, vertauschte aber 1779 bas Akademieprediger- 
amt mit bem bes Hofkaplans. 3m Amt bes Akademikerpredigers würbe fein Rachfolger 
beyd (Sriedr. August, geb. zu Riffingen 1749) bis 1781, bann plant (Gottlieb Batob, 
geb. 1751 zu Rürtingen, feit 1780 Ditar in Stuttgart), beibe zugleich Professoren mit 
kehraustrag in Religion. Als plant 1784 an bie Universität Göttingen überging, würbe 
zum Atabemieprebiger ernannt Sleijchmann (August Christian, geb. 1756), nach dessen 
Abgang 1786 Schmid (Ludwig Benjamin Martin, geb. 1737 zu Unteröwishcim). dieser 
hatte in Tübingen zuerst im Stift Rheologie, bann aus besonderer Neigung Rechts- 
unb Kameralwiffcnfchaft ftubiert, war seit 1775 Professor ber Kameralwisenschaft an 
ber „hohen Kamcral)d)ule“ zu Sautern in ber Pfalz gewesen, bann aber, ba er bas 
Prebigtamt doch als feinen wahren Beruf fühlte unb sic bem Herzog bafür angeboten 
hatte, als Atabemicprebigcr unb zugleich Professor ber Kameralwiffcnfchaft angestellt 
worben. Außer theologischen unb kameralistischen Schriften verfaßte er 1787 auf Der- 
aulaffung ber Herzogin Franziska eine für Kinber verständliche „EugenSlehre" unb gab 
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auch selbst an den unteren Abteilungen ohne Unterschied der Konfession Unterricht in 
ber Sitentehre", eine schlichte, fromme, äußerst pflichttreue Persönlichkeit. Aac seinem 
C3"1793 würbe Rieger (Gottlieb Heinrich, geb. 1755 zu Ludwigsburg) noch für 
tune Zeit Atabemieprediger. — Der Unterricht des Akademiepredigers bestaub anfangs 
in ber sonntäglichen Rircheniehre für bie jüngern Zöglinge und dem Konfirmand enun er: 
richt* seit 1783 hatte et ausserdem den Jüngern Zöglingen katechetijchen Unterricht zu 
erteilen zur gleichen Stunde mit dem akademischen Wochengottesdienjt, der von bd an 
auf bie ältern Zöglinge beschränkt und von Eleß übernommen mürbe.

S, welchem Seift ber Religionsunterricht erteilt würbe, ergibt jic ichon aus 
bem oben Besagten: es war ber streng evangelisch-lutherische der Sandestirche. 309 Nor 
sistorium verhütete argwöhnisch jede Abweisung in dogmatisch-tonfesjioneller Richtung, 
Z Z Sog verlangte, bas ein ebenso gründlicher als auf das öemüt wirkender 
WeioQSnsuntécricht erteilt werbe, „greigeisterei" aber gänzlic ausgeschlossen bleibe. 30ß 
sieu wenigstens zeitweise eine gewisse Neigung vorhanden war, zeigt die Äußerung bes 
ber pietistischen Richtung angehörenden Professors Hartmann vom Dezember 1774: "3c 
bin im allgemeinen wohl zufrieden, nur befiberiere bei manchen vorzüglich dieses, baß 
sie im Disputieren unb Obficieren über bie gehörige limites gehen und einen pruri um 
dubitandi ^erraten, ber eine Affeftation ber Belehrjamteit zum rund hat, unb, wenn 
er habituell werben soute, sie superficiel machen und in einen libertinismum sentiendi 
ausarten tonnte." Unter bem Einfluss Hartmanns hat jic sogar eine Zeitlang, unter 
beii Zöglingen eine Art verein streng religiöser Richtung gebildet, ber unter fi ) cm 
Q811422585 Regiment mit Bischöfen unb Erzbischöfen errichtete, unb feine Nitglieber bozu 
«munterte, fid) gegen bic zumutug, am Sontag en masque au ber.Rebonte,8l 

S unbT bZ spätern Bahren tem, soweit man sieht, dergleichen nicht mehr vor, 
wie Jenn auch die spätern Religionslehrer nicht dieser Richtung, angehörten.

Was Ben tufenmäßzigen Gang und Betrieb des Religionsunterrichts - 
trifft so würbe auf Brunb ber für bas ganze Land geltenden Anordnungen bapon 
ausgégangen, 88s betfelbe anfangs Gedächtnisunterricht sein muffe; es würben also ber 
Katechismus, bas Konfirmationsbüd)lein, eine bestimmte Anzahl von Psalmen, Sprüchen 
unb äebZn auswenbig gelernt, auc geeignete Stücke ber Bibel gelesen Dies mar bie 
MufaabeTes Sbrmeift«s Bernhard (nebenbei auc Mayerlen), der diesen Unterricht 
SeZZ §Xng im Sefen unb Schreiben verwenden sollte, für welche Säcere 
ciaentlich angefteUt war. Doc würbe wenigstens zeitweise auc von ihm verlangt, fi 
er bas eZne nad) Stresow, Elementare sehre vom Christentum, duc Sragen per 
ftânblid) unb einbringlid) mache, das er das Koniirmationsbüichlein nac einer von Prof. 
Lg« geschriebenen Erklärung erläutere unb bie Kinder nac Hübners Biblischen 
Historien mit ein5elnen bibliidjen öeicicbten betanntma^e. Ber ber Xeuoebsune, ™ 
Kahre 1783 würbe aber verlangt, baß er mit Leuten, die unter 8 • 1 " Me Biblische Ueyepsente anfangs nach bem deinen Seilerichen Katechismus, fobann nad) 

Xr t einen Erbauung ohne eigene Zusätze und Er lärungen, tu bix: 
«ehe unb 6181 über ben Inhalt eines vorgelesenen Stücks nac. den im Buche "elbit 
beiaefetrten «ragen jur Schärfung ber Aufmertjamteit der Kinder frage. —3 as semo: 
rieten würbe unter Wernüaro, teilweise neben bem Religionsunterricht Süilleysz bis.in 
sie höheren philologischen Abteilungen in 1 Wochenstunde fortger" br • 
unterricht ber Aufiter unb Sänger blieb auf diese Stufe beschrdntt.

Sür bie übrigen Zöglinge behanbette auf Brund dieses Elementarunterrichts, ber 
— 8 11 ober 12 tebensfahr reichte, ber Religionsprofefjor an den zwei oberen ph ' 

«nb ZZX vösRlosopbiicben Abteilungen, sowie ben Abteilungen bet
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Handelsleute und der Künstler die biblische Seschichte Alten und Konen Testaments, 
nebst Bibellesen, teilweise auch Kirchengeschichte in einem normalerweise dreijährigen 
(bei den Kaufleuten zweijährigen) Kurs, teils nac eigenem Entwurf, teils nac Henke, 
worauf bann in der Regel in den Bestimmungsabteilungen, teilweise auc schon ein Jahr 
vorher, ein gleichfalls dreijähriger Kurs in ber Togmatif (nebst Sittenlehre) durc Pro- 
feffor Eleßz eintrat, teils nac eigenen Heften, teils (für Sittenlehre) nac Tittmanns 
Lehrbuch, meist nac Zachariäs Doctrinse christianae institutio, welches Buc bei ben 
juristischen unb medizinischen Abteilungen in lateinischer, bei ben übrigen in deutscher 
Sprache behandelt würbe, teils „in freiem, fchriftmäßigem Vortrag". Bei-diesem Unter- 
richt hielt man sic im allgemeinen an die sonstigen Lehrabteilungen, doc würben meist 
mehrere zusammen genommen. Der Inhalt bes Buchs würbe für die einzelnen Lehr- 
abteilungen so eingeteilt, ba^ jeder Zögling einmal ben ganzen Inhalt zu hören besam.

Eine befonbers tiefe unb nachhaltige Wirkung bes Religionsunterrichts auf die 
Zöglinge ist von feinem ber Lehrer bezeugt, am ehesten von Hartmann unb Plant; 
andererseits ist auc davon feine Spur zu erfennen, daß biefer Unterricht auf irgend 
einer Stufe von ben Zöglingen mißachtet worben wäre.

Schreiben, Zeichnen, Mulih

Ehe mit bem Lateinischen in die Hauptschulfächer eingetreten wirb, fei hier ber 
Unterricht in Schreiben, Zeichnen, Musik, unb weiterhin im Deutschen, vorausgenommen.

Das Schreiben würbe, obwohl im allgemeinen Lesen unb Schreiben für ben 
Eintritt in bie Akademie Voraussetzung war, in ben 4—5 untersten Abteilungen in 
6—1 Wochenstunden getrieben; außerdem würbe es mit ben Handelsleuten in 2 Stunben, 
zuweilen auch bei einer anbern Berufsabteilung, wo es als befonbers nötig erscheinen 
mochte, endlic regelmäßig bei ben Künstlern unb Musikern in 1—2 Stunben fortgeführt. 
Die Lehrer waren „bie Schreibmeister" (zugleich Aufseßer) Bertic (1770—79) unb 
2009 (1779—83), die Lehrmeister Reichmann (1781—94), Erhard (1783—91) unb 
Kurz (1791—94). Zunächst würbe bie deutsche unb bie lateinische Schrift für sic 
gelehrt, bann aber gewöhnlich bas Schönschreiben mit bem Rechtichreiben verbunben; 
als Aormalrechtschreibung galt bie von Abelung. Schön- unb Rechtschreibung würbe 
auch mit dem ersten Religionsunterricht verbunben, unb wiederum bei ben Diktaten 
barauf gesehen, baß ber Inhalt zugleich sittliche Belehrungen, auc ^ulbigungen für 
ben Herzog enthalte; bei ben Künstlern sollten bie Diktierübungen zugleich dazu bienen, 
„sie an einen bessern Stil zu gewöhnen". Erhard hatte auch den Auftrag, bie Zöglinge 
„mit ben nötigen Vorteilen bes Koten- unb Geschwindschreibens unb ber Wortkürzung 
besannt zu machen". 3m allgemeinen würbe auf gutes Schreiben ernstlich gehalten unb 
Wert gelegt, auc bildete Schön- unb Rechtschreiben regelmäßig einen Gegenstand ber 
Jahresprüfungen unb ber Prämiierung.

Das Zeichnen, als allgemein bildendes Fac (also nicht bas für Künstler), ge- 
nauer bezeichnet als „freie Handzeichnungen" ober „Freizeichnen" ober „Manualzeich- 
nung“ ober „Rotzeichnen", zuweilen auc als „malerische" ober auc als „akademische" 
Zeichnungen (im Segenfaß zum „mathematischen" unb „technischen" Zeichnen), würbe 
von Anfang ber Schule an während ihrer ganzen Dauer an ben unteren Abteilungen 
als Pflichtfach gelehrt, unb zwar vereinzelt ganz von unten auf, meist von ber 2. ober 
3. Jahresabteilung an bis an bie Schwelle ber Berufsabteilungen, in 1—3 Wochen- 
stunben. Weiterhin würbe es bis 1783 noch in ben meisten Berufsabteilungen, außer 
ben juristischen, fortgesetzt mit 2-4 Wochen stunben. Von 1783 an scheint es von ben 
Berufsabteilungen nur noeß bei ben militärischen unb Handlungsabteilungen Pflichtfach 
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gewesen zu fein; bie Zöglinge der übrigen Berufsabteilungen sonnten nach Heigung und 
Begabung freiwillig baran teilnehmen. Diese Ausdehnung nicht nur, sondern bie Hup 
nähme als allgemein bildendes Prlichtfac überhaupt bürste ohne Vorgang sein und 
ertlärt sic hauptsächlich aus ber Absicht des Herzogs, üerftänbnis für bie Kunst in 
seinem Sande zu pflanzen, welchem Zweck ja namentlich auc bie Künitlerabteilung an 
ber Karlsschule biente. Eben diese Verbindung brachte auc den glücklichen Amitand 
mit sich, bafi dieser Anterricht durchaus von Künstlern, nämlic den teurem berAlalerei 
unb Bilbbauerei für bie Kunftftubierenben, unter ber Oberleitung des Saleriebireftors 

Suibal (j. u.) erteilt wurde. 
und zwar (gemeinsam ober 
abwechselnd) von Hofitukkator 
S o n n enschein 1771—76, 
Hoffigurijt Bauer 1771—77, 
Naler Schlehauf 1771—83, 
Fofstukkator Sriederic 
1778—94, Kabinettsdesjina- 
teur Mzel 1783—87, dazu 
als Aushilfe für Anfänger 
Hoffupferstecher He et er 1786 
—94. Auc bei dem Unter- 
richt im Zeichnen nac der 
Aatur, den bie Professoren 
Harper, Sotthard Aütler, 
Hetjch, Heidelof (f. u.) zu- 
nächst für bie Kunstschüler 
erteilten, bürste die Ceilnahme 
von Aichtkünstlern nicht aus- 
ausgeschlossen gewesen sein. 
— Über den Betrieb dieses 
Unterrichts ist nichts näheres 
zu ersonnen, als daßz im all- 
gemeinen Zeichnen nac Ori- 
ginalien, für bie Dorgerüick- 
teren nac Gips und nac der 
Aatur üblic war.

Karloschüter ein Silb bes Herzogs abzeichjnend Für die Kameralisten
unb Forstleute, teilweise auc 

bie mebpiner, fam hiezu auper bem „mathematischen Zeichnen" (bas jic zuweilen 
mit bem Freihandzeichnen kombiniert finbet): „Eier- unb pflanzenzeichnen" tel - 
weife in Verbindung mit ber Botanik unb Zoologie. Alit der Kunst hatte dies an 
sich nichts zu tun, fonbern galt offenbar als besonders geeignetes Glittet, bie gönnen 
ber Eiere unb Pflanzen sich einzuprägen, unb bie Karlsschule hatte dafür, nachdem 
anfangs, wie es scheint, Hofgärtner Scheidlin unb Botanikus Martini (f. u.) barm 
Anleitung gegeben, seit 1780 einen besonders geeigneten Lehrer an dem Éüheren 5096 
lind ber Schule Kerner (Johann Simon, geb. 1755 zu Kirchheim, 1770 eingetreten 
für Gärtnerei, 1780 als Lehrmeister ber Botanik angefteüt, 1790 „Hofvat", 1792 Hub 
alieb ber ökonomischen Fakultät), ber in ber Hauptsache Botaniker war, m biefer Kunst 
aber eine besondere Befähigung bejas. Auch andere Zöglinge tonnten lic freiwillig 
an biefem Unterricht beteiligen.
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Die gefertigten Zeichnungen wurden während der Prüfungstage ausgestellt und 
beurteilt; auc würben preise in diesem Sac erteilt.

Gesang würbe an ber Karlsschule nur als Kunst- unb Cheatergesang gelehrt. Da- 
gegen war für alle Zöglinge reichliche Gelegenheit gegeben zur freiwilligen Erlernung 
von musikalischen Instrumenten bei ben für die Berufsmusiker bestimmten Lehrern, 
unb es würbe bavon viel Sebrauc gemacht. Bei ben Konzerten, bie an ben Prüfung©; 
tagen unb sonst nicht selten bei festlichen Anlässen zunächst von ben Musikstudierenden 
aufgeführt würben, pflegten auc anbere Zöglinge mitzuwirken.

Drutic

Deutschen Unterricht nach dem Sinn unb Umfang dieses heutigen schulmäszigen 
Begriffs hatte bie Karlsschule so wenig wie bie anbern höheren Schulen ber damaligen 
Zeit. Begreift man aber barunter nac heutiger Gewohnheit deutsche Sprache, Literatur, 
Stilistik, Rhetorik unb Poetik, so weift bie Karlsschule auf biefem Gebiet folgenben 
Unterricht auf.

In ben ersten Jahren wirb „bie teutsche Schul" ober „Klaffe" öfters erwähnt, 
was aber nur ben Elementarunterricht ohne Fremdsprache bedeutet. Don 1774 an gibt 
es eine solche Klaffe nicht mehr, Lesen unb Schreiben war Voraussetzung für bie Auf- 
nähme, bie weitere Übung würbe in ber oben bezeichneten Weise betrieben.

Für Zöglinge, denen bas Deutsche nicht Muttersprache war, „Andeutsche", 
hauptsächlich aus dem französischen Sprachgebiet, zuweilen auch Russen unb Polen, be- 
staub während ber gangen Dauer ber Schule ein besonderer Unterricht im Deutschen; 
in ben ersteren Jahren würbe dieser von Anterlehrern erteilt, 1779 aber würbe ein 
eigener Lehrer für deutsche Sprache angestellt in ber Person von Söriz (Karl 
Hugust, geb. 1747 zu Stuttgart, im Eübinger Stift ausgebildet, nach längerem Auf- 
enthalt im Ausland 1778 Pfarrer am Stuttgarter Waisenhaus), ber bann 1780 zum Pro- 
feffor ber deutschen Sprache unb Literatur ernannt würbe. Dieser erteilte benn fortan 
biefen Unterricht in mehreren, nac dem Kenntnisstand ber Schüler gebildeten Hbteilungen, 
unb es werben fortan in biefem Sac jährlich Prüfungen gehalten unb preise erteilt. 
Als Mittel zur Erlernung des Deutschen bienten Lesen unb Diktieren, Übersehen aus 
bem Lateinischen unb Französischen, Aufsätze unb Briefe, mit Benützung von Sulgers 
„Vorübungen zur Erweckung ber Aufmerksamkeit unb des Alachdenkens" unb Choffrins 
»Récréations philologiques«, auch Darstellung „ber Literatur ber schönen Wissenschaften 
in Deutschland" nac Anleitung bes Buchs „Charakter ber deutschen Dichter unb Pro- 
saisten". 1787 gibt Görig, währenb er an anbern Hbteilungen Deutsch unb Geographie 
bis 1794 lehrte, ben deutschen Unterricht ber Ausländer, von bem eine umfassendere 
Wirkung sic nicht bezeugt findet, ab an ben Professor Ströhlin (f. u.).

Was ben Unterricht ber deutschen Zöglinge im Deutschen betrifft, so ist zunächst 
zu bemerken, bass aus allen Zeiten ber Karlsschule in Anweisungen für bie Lehrer, Lehr- 
Plänen, Vorlesungsverzeichnissen, Sutachten usw. bie Mahnung wiederholt wirb, „ber 
Reinlichkeit ber deutschen Sprache im Beben unb Schreiben sic zu befleiszen" unb bie 
Jugend bei jeder Gelegenheit dazu anzuhalten, wozu bie Übersetjungen aus ben Fremd- 
sprachen unb Übungen im Briefschreiben bienen sollen. Besonderer Unterricht in ber 
deutschen Sprache wirb erwähnt: 1785—90 von bem Anterlehrer Erhard (Joh. Sott- 
lieb, geb. 1755 zu Wolkenstein in Weizen, Sheologiefanbibat, 1783 als „Schreibmeister" 
angestellt, wegen ausschweifenden Lebens 1791 ausgeschieden) durc „Vorlesen schöner 
Stellen aus guten klassischen Schriftstellern", dazu Alacherzählenlassen, Berichtigung von 
Sprachunrichtigkeiten unb fehlerhafter Aussprache, auch „Erklären von Wörtern aus ihrer
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Abstammung und ihren verschiedenen Bedeutungen"; 1790—94 von dem Unterlehrer 
Mahl (f. u.) „in den Anfangsgründen der deutschen Sprache". Von 1785 an wird auc 
von Söriz an den 1—2 obersten philologischen und gelegentlich an einer philosophischen 
Abteilung Unterricht in „Teutscher Sprache" erteilt, auc als „Teutscher Stil" ober 
„Deutsche Sprache mit Briefstil verbunden" bezeichnet; ferner wirb 1783—94 zeitweise 
„Briefstil" unb „deutscher Stil" von Alast, Lamotte, Schwab (f.u.) gelehrt. Sodann würbe 
von 1783 an das obenerwähnte Buc von Sulzer: „Vorübungen" usw., zum Segenjtand 
des Unterrichts, mit Verwendung zu Briefen unb Aufsätzen, an ben 2—3 untersten 
Klaffen gemacht, ben bie Professoren Abel (f.u.) unb Lamotte, dazwischenunb daneben 
auc Professor Schwab unb Unterlehrer übernahmen. Sür bie älteren Zöglinge, die 
philosophischen unb bie Bestimmungsabteilungen, unb zwar bald biefe, bald jene, doc 
so, daß seine ganz ausgenommen ist, lasen bie Philosophieprofessoren über Xhetorit und 
Poetit, unb zwar 1775 Böc (f.u.) über „Redekunst", Schwab von 1788 an wiederholt 
über „Beredsamkeit"; vereinzelt über „Ästhetik", sehr vielfach, von 1784 an jährlich, über 
„Schöne Wissenschaften" (im wesentlichen = Hjthetit unb Poetit) lasen von 1776 90 Übel, 
1790—94 sein Aachfolger Bar bili (f. u.), 1778—86 wiederholt Schwab; Zuweilen ist 
dabei „zur Bildung bes Seschmacks", meist „mit Übungen in Aufätzen unb Briefen", 
vereinzelt auc „in Reden", besonders beigefügt; als Bücher, bie dabei benützt würben, 
finden sic erwähnt: Engels „Anfangsgründe der Dichtungsarten aus teutschen Mustern 
entwickelt" unb Adelungs „Cehrbuc über ben deutschen Stil". Balthasar baug (geb. 
1731 zu Stammheim, im Eübinger Stift ausgebildet, seit 1766 Professor am Stuttgarter 
Symnasium, zugleich Prediger, seit 1776 zugleich Professor an ber Karlsschule, der bekannte 
Schriftsteller (vgl. I, 438—40), gest. 1792), hielt 1779 den Kameralisten unb aiebizinern 
eine Vorlesung über „Deutsche Sprache, Schreibart unb Seschmack".

Man sieht hieraus, bass der deutsche Unterricht an ber Karlsschule, wenn er auch 
von systematischer Behandlung weit entfernt war, doc keineswegs vernachlässigt würbe, 
vielmehr von Anfang an Beachtung unb Pflege fanb, unb mit bem Heranwachien bei 
Schule, namentlich in ber zweiten Hälfte ihrer Lebensdauer, in steigendem Aaße aus- 
gebilbet worben ist. Beachtenswert ist, ausser bem Aachdruck, mit bem von Unfang 
an auf sprachliche Korrektheit gedrungen würbe, bass im Jahr 1783 ein eigentlicher 
Lesebuchunterricht an ben Unterklassen eingeführt würbe, ben zu erteilen Professoren 
ber philosophischen Fakultät: Übel, Lamotte, Schwab nicht verschmähten. Nan be- 
fonbers würbe, unb zwar von Anfang an, später aber noch in gesteigertem alaß, ber 
stilistischen Seite — speziell auc für Briefe, wie bas einer weitverbreiteten eitric- 
tung entsprach — sorgfältige unb nachdrückliche Pflege gewidmet; auch bei ber 3e 
urteilung ber wissenschaftlichen Probeschriften, unb zwar in ben verschiedenen Safultäten, 
würbe barauf sorgsam unb streng geachtet. Die Lehrer haben auch selbst in biefer 
Richtung ein gutes Beispiel gegeben: bei benen ber sprachlich-historijchephilojopbiichen 
Fächer finbet sich fast durchaus, besonders bei Aast, Drück, Schott, Übel, Barbili, aber 
auc bei ben andern grossenteils in ihren Beben unb Schriften ein kraft- und ichwung- 
voller, schöner, blühender Stil. Dem heutigen Seschmac sagt freilich ber bei Sehrern 
unb Schülern herrschende breite Periodenbau, in bem man ben Einjluß bes ciceronianijchen 
Stils erfennen mag, bei ben Schülern teilweise durchsetzt mit ber Krajtiprache ber 
Sturm- unb Drang-Richtung, weniger zu, noch weniger bie in ben geftreben unb 
-schriften ber Lehrer nie fehlenden schwülstigen Huldigungen für ben Herzog; aber 
stilistisch betrachtet finb bies vorzügliche, teilweise geradezu prachtvolle, hinreißende 
Werte, bie namentlich auch auf bie Zöglinge einen mächtigen Eindruc machen unb 
ihren Darstellungen ein ähnliches Gepräge geben muszten. Das Zusammenwirken biefer 
Einflüsse hat beim auch bas -Ergebnis gehabt, daß den Karlsichülern überhaupt ein, 
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freilich stark zur Phrase neigender, doc gewandter, fliegender, rhetorisch gefälliger und 
eindrucksvoller Stil gemeinsames Eigentum und Charakterzug ist.

Don Wichtigkeit ist ferner die durch die allgemeinen Einrichtungen der Akademie 
erleichterte und nahegelegte Übung, ba^ im unmittelbaren Anschluß an den Unterricht 
Aufsätze aus dem Gebiet des darin Behandelten ausgearbeitet werben mussten, haupt- 
sächlic in ben philosophischen Fächern, aber auc in den philologischen unb in manchen 
ber Spezialfächer. Don diesen Aufsätzen, die in grosser Menge in ber Karlsschule ent- 
stauben fein müssen, ist freilic fast nichts mehr vorhanden. Wie man aber aus ben 
Angaben ber Lehrpläne unb aus ben Abschluszprobeschriften ber Zöglinge entnehmen 
kann, enthielten biefe Aufsätze, wozu bie Lehrer bes betreffenben Sachs die Aufgaben 
stellten — freilic mit wenig Rücksicht darauf, ob bas Chema im Sesichtskreis ber jugend- 
ließen Zöglinge liege unb für bie Jugend geeignet sei, so baß viel altkluge Lebensweisheit 
ausgebreitet würbe —, einerseits eine Wiedergabe, Zusammenfassung unb Beurteilung 
bes im Unterricht Selesenen ober Behandelten, andererseits räfonierenbe Betrachtungen 
in freierem Anschluß an bas im Unterricht Dorgekommene, hauptsächlich in philoso- 
phierender unb namentlich moralifierenber Richtung, wo zu rhetorisierender Darstellung, 
aber auch zur Einführung geschichtlicher, besonders kulturgeschichtlicher unb ethnographischer 
Beispiele reichlich Gelegenheit unb Anlaßz war. So bilbeten biefe Aufsätze ein Hauptmittel 
für bie durc ben gangen Unterricht ber Karlsschule hindurchgehende Tendenz, bas ein- 
zelne nicht nur als solches kennen zu lehren, fonbern es als Slieb eines grösseren Sangen 
unb unter allgemeinen Sesichtspunkten gum Bewusstsein gu bringen; durc bie Nötigung 
gur Einprägung unb geistigen Durchdringung ber Unterrichtsgegenftänbe unb gu klarer, 
gefälliger Schreibart sind sie in ber Richtung auf wissenschaftliche Stoffbeherrschung wie 
auf gute unb lichtvolle Darstellung befonbers fruchtbar gewesen.

Was von deutscher Sprachlehre, in engem Anschluß an Adelung ober Fulda, geboten 
wurde, bürste wenig eindrucks- unb wirkungsvoll gewesen sein. Daß bie Zöglinge ber 
Karlsschule von ben früheren Seftalten ber deutschen Sprache, von ihrer Seschichte unb 
von ber ältern deutschen Literatur so gut wie nichts gu hören besamen, versteht sich bei 
bem damaligen wissenschaftlichen Staub dieser Sebiete von selbst. Auc mündliche Rede 
unb Bortrag würbe auszer in ben Disputationen bis 1782 nur gang vereinzelt geübt, 
wenn man nicht bie gelegentlichen Cheateraufführungen von Zöglingen unb bie aller- 
bings verhältnismässig häufig von einzelnen Zöglingen gehaltenen Reden gut Derherr- 
lichung bes Herzogs unb feiner Semahlin an bereu Seburtstagcn unb bei ben Preis- 
Verteilungen, auch bie vom Herzog befohlenen Beben bei ben Einladungen gur herzog- 
liehen Sasel, hieher rechnen will.

Aber auch von Behandlung ber neuern beutf ch en Literatur finb nur wenige 
Spuren gu finden. Der Herzog, ber in dieser Beziehung über bie französische Bilbung 
feiner Stanbesgenoffen unb feiner eigenen Jugend nicht hinausgekommen war, betrachtete 
bie Dichtung wesentlich als müssiges Ergötzen, als Spiel der Phantasie; für ihre höhere 
Bedeutung überhaupt, wie für bas Aufitreben unb Aufblühen ber nationalen Literatur 
hatte er sein Verständnis unb Sefühl, unb an ben Erzeugnissen von Sturm unb Drang 
fanb er, soweit er überhaupt bavon Kenntnis nahm, feinen Seschmac unb fürchtete sie 
wohl als umstürzlerisch. Wenn aber auch bie beutfehe Literatur als solche nicht Segern 
ftanb bes Unterrichts war, so boten doc bie Vorlesungen über „Redekunst" unb „Bered- 
samkeit", unb hauptsächlich über bie „Schönen Wissenschaften", „Ästhetik", „Deutsche 
Sprache, Schreibart unb Seschmack" einen unverächtlichen Ersatz. Wohl handelte es sic 
babei zunächst nur um bas Philosophische, bie ästhetische unb poetische Theorie, wobei man 
sic an bie herrschenden französischen, englischen unb deutschen Kunsttheoretiker, haupt- 
sächlic Sulger, gwar in freier Weife, doc mit wenig Selbftänbigfeit unb ohne höheren
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Slug zu nehmen, anschloßz; aber zu den allgemeinen Sätzen wurden von den mit warmem 
Eifer für ihren Gegenstand erfüllten Lehrern als Beispiele und Belege proben aus der 
vorhandenen Literatur gegeben, der französischen, der englischen, wobei Shakespeare nicht 
fehlte, und auc der zeitgenössischen deutschen: Hamen und Werte von Klopstock, Wieland, 
Lessing, Winckelmann, Herder, ja, auc von Goethe waren in den Dorsalen wie in den 
Arbeitsräumen der Zöglinge nicht fremd. So ging von diesen Vorlesungen neben ihrem 
Hauptinhalt die wertvollere Nebenwirkung aus, das eine gewisse Literaturkenntnis über- 
mittelt, hauptsächlich aber das Interesse in dieser Richtung lebhaft angeregt würbe, wozu 
noch tam, ba^ manche von den Lehrern, neben Abel, Haug, Schwab wohl auc Schott, 
Haft, Drück u. a., zur Beschäftigung mit poetischen Dingen persönlich ermunterten und 
barin förberten (vgl. I, 445 f., 449, 455). Und wenn auc wohl nicht alle Zöglinge 
dazu tarnen, eine Vorlesung über Schöne Wissenschaften zu hören, so ging doc bei bem 
engen Zusammenleben ber Karlsschüler die anregende Wirkung solcher Vorlesungen auc 
auf bie weiteren Kreise ber Zöglinge über.

Alte Sprachen

Das Haupt- unb Zentralfac für die fünf bis sechs ersten Jahrgänge in ber Karls- 
schule, bie feit 1783 sogenannten „philologischen Abteilungen", war das Lateinische. 
Die Lebenszeit der Karlsschule war in bezug auf beffen Seltung unb Stellung in ber 
allgemeinen Kultur eine Zeit ber Umwertung. Die Tradition aus ber Humanistenzeit, 
wonach bas Latein bas unentbehrliche Organ unb Vorausfeijung aller höheren Bildung 
unb Wissenschaft war unb daher in den höhern Schulen alle anberen Fächer an Umfang 
unb Rachoruc bes Betriebs weit überragte, war noch in weitem Kreise lebendig unb 
herrschend, namentlich in ben württembergischen höheren Schulen unb bem Tübinger 
Stift war sie noch ungebrochen. Ein korrektes, gewandtes unb zierliches Latein zu 
schreiben war bas weitaus wichtigste Ziel bes auf bie Universität vorbereitenben Unter* 
richte, auf ber Universität war ein Seil ber Vorlesungen unb bie meisten gelehrten 
Schriften in lateinischer Sprache gehalten. Diese Seltung bes Lateinischen hatte aber 
doc durc bie begonnene deutsche Literaturbewegung schon schwere Stöße erhalten, unb 
andererseits war durc bie Philologen Gesner, Srnefti unb Heyne eine Auffassung bes 
klassischen Altertums (bie jetzt sog. neuhumaniftifche) in den Vordergrund getreten, welche 
bas Classische Altertum nicht sowohl nach feiner verbalen unb formalen, als nach seiner 
realen unb ästhetischen Seite, nach seinem gesamten geistigen Inhalt würdigen unb zum 
Gegenstand bes Studiums wie ber Jugendbildung machen wollte. Unter diesen Ein- 
wirtungen steht ber lateinische Unterricht an ber Karlsschule, bei beffen Beurteilung man 
sich zum voraus bewußt bleiben muß, das bei bem Sehlen bes wissenschaftlichen theo: 
logischen Studiums nac ben bamaligen Verhältnissen, ba alle künftigen Lehrer bes 
Lateinischen unb Griechischen zugleich Theologen waren, es sic von selbst verstaub, baß 
bie Philologie nicht eigentlich als wissenschaftliches, sondern wesentlich nur als allgemein 
bilbenbes, propädeutisches Fac gelehrt unb behandelt würbe.

Der lateinische Unterricht hat an ber Karlsschule mit bem Eintreten bes Professors 
Jahn im Juni 1771 begonnen, unb es würbe nach Aufhören ber „teutschen Klaffe" von 
1774 an in allen Klaffen außzer ben Bestimmungsabteilungen Latein unterrichtet, unb 
zwar in ben philologischen Abteilungen mit (von unten nach oben) abnehmender Stunden- 
Zahl, in anfangs 25, später 14 bis zu 12, später 8 unb 6, in ben philosophischen Ab: 
teilungen in 9 bis 6, später 6 bis 4, schließlich 2 Wochenstunden, je mit ber enV 
sprechenden Zahl von Arbeitsstunden; auc bie jüngere Abteilung ber Kaufleute erhielt, 
wenigstens bis 1782, Lateinunterricht in 6 bis 8 Wochenstunden. Das Latein würbe 
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also als die unentbehrliche Srundlage jeder höheren Ausbildung angesehen, blieb aber 
bei den Kaufleuten und den Künstlern auf das Elementare beschränkt. Dispensationen 
vom Lateinischen finden sic in den verschiedenen Abteilungen, doc ganz vereinzelt. Seit 
im Jahr 1783 der Unterricht in die drei Hauptstufen gegliedert worden war, galt für 
die philologischen Abteilungen das Lateinische ausdrücklich als Hauptfach, sofern die 
Kenntnisse in diesem für die Zuteilung zu einer Abteilung maßgebend waren, während 
in den philosophischen Abteilungen das Latein zwar noc mit einer zwischen 8 und 4 
sic bewegenden Stundenzahl vertreten war, aber gegenüber der Philosophie als unter- 
geordnetes Sac galt.

Lehrer des Lateinischen waren, nachdem im Jahr 1771 auf 72 bie Pro- 
fessoren Jahn und Drescher und bie Unterlehrer Ui esu er und B e ck, im Jahr 1773 
die Klassenlehrer ber 9 Abteilungen den lateinischen Unterricht je an ihrer Klaffe erteilt 
hatten, von 1774 an die folgenden Unterlehrer unb Professoren.

Unter lehr er waren (nach der Zeit ihres Eintritts geordnet): Mayerhöfer 
(Franz Joseph, geb. 1740 zu Lippach, 1772 angestellt zugleich für katholische Religion, 
1781 zu einem Regiment entlassen, gelegentlich als ber schwächste ber Unterlehrer bezeichnet) ; 
Kellenbad) (Franz Joseph, geb. in Oppenheim, hatte zu Heidelberg unb Fulda humaniora 
unb Philosophie ftubiert, \cc2 angestellt zugleich für Geographie unb katholische Religion, 
bis 1794, wirb als trefflicher Lehrer bezeichnet); 2 äb elin (and) den geschrieben) (Philipp 
Jakob, geb. 1755 zu Kürtingen, Famulus am Cübinger Stift, angestellt \c75f zugleich für 
Griechisch Geographie unb Deutsch, bis 1794, wirb als ber beste Lehrer seiner Stufe be- 
zeichnet); Gauss (Christoph Friedrich, geb. 1754 zu Arach, Famulus am Obinger Stift, 
1777 angestellt für Lateinisch unb Rechnen, später auc für Sriechisc unb Geographie, 
bis 1794); Hausleutner (Philipp Gottlieb Wilhelm, geb. 1754 zu Aeuenstadt, Famulus 
am Obinger Stift, bann Hauslehrer, körperlich etwas mißgebildet, 1780 angestellt zugleich 
für Griechisch unb Geographie, später auc Deutsch unb römische Altertümer, bis 1794, 
erhält auf Grunb einer Abhandlung „Über bie Geschichte ber Menschheit" 1788 den Eitel 
Professor); Hübner (Eberhard Friedrich, geb. 1753 zu Aeuenstadt, Samulus am Obinger 
Stift, Ende 1780 angestellt zugleich für Griechisch unb Geographie, später auc Aiytho- 
logie, bis 1794, erhält, nachdem er an ber Karlsschule juristische Vorlesungen besucht, 
1790 bie juristische Doktorwürde, ein begabter unb strebsamer Mian, nebenbei Verfasser 
geringwertiger Sedichte, vgl. I, 448); Köhler (Ernst Gottlieb Benedikt, geb. 1755 zu 
Herrenberg, als Alumnus in ber Lateinschule in Solingen ausgebildet, 1781 angeftellt 
zugleich für Geographie, 1788 als Präzeptor an bas Symnasium übergegangen); 5ör3 
(Provisor an ber Miethodistenschule, 1785 angeftellt zugleich für Geographie, 1788 als 
Präzeptor an bas Symnasium übergegangen); Schlotterbec (Johann Friedrich, geb. 
1765 zu Altensteig, 1784 aus bem Obinger Stift entlassen, 1789 angeftellt zugleich für 
Geographie, bis 1794, sonst als Selegenheits dichter besannt geworben, vgl. I, 444).

Der lateinische Unterricht ber Unterlehrer erstreckte sich anfangs nur auf bie 
2—3 untersten Klaffen, allmählich aber auc weiter; von 1782 an lehren Aädelin, 
Kellenbach, Hausleutner, Hübner an ben obersten philologischen, vereinzelt auc an 
philosophischen Abteilungen. Dagegen würbe ber lateinische Unterricht anfangs an 
ben höheren vorbereitenden, später an ben 1—2 obersten philologischen unb an ben 
philosophischen Abteilungen von Professoren erteilt. Diese waren bie folgenden, 
bie alle im Obinger Stift ausgebildet worben waren:

Jahn, Johann Friedrich, geb. 1728, Oberpräzeptor an ber Lateinschule in 
Ludwigsburg, 1771 angeftellt für Latein, Geographie, Ges chichte, Sittenlehre, zugleich 
Zur Aufsicht über bie Unterlehrer, las auc Philosophie, hat aber barin, wie auc 
sonst wegen Anpünktlichkeit unb „Schläfrigkeit" nicht befriedigt, befanb sich auc in 
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Professor Kielmann

ständigen Geldverlegenheiten und vertrug sic nicht gut mit den andern Lehrern, daher 
1775 an die Lateinschule in Ludwigsburg als Professor zurückversetzt.

Drescher, Christoph Heinrich, 1771 angestellt, aber schon 1772 wegen schwacher 
Gesundheit auf eine Pfarrei abgegangen.

Kielmann, Christian Friedrich, geb. 1750 zu Schorndorf, 1772 angeitellt als 
Professor der römischen Literatur und politischen Erdbeschreibung, lehrte außerdem 
römische Altertümer und für die Künstler Mythologie, wenig bedeutend, ging 1783 an 
das Symnasium über.

Aast, Johann Jakob Heinrich, geb. 1751 zu Stuttgart, Ende 1772 als Prorellor 
der alten Sprachen angestellt, widmete sic vorzugsweise dem Sriechischen, lehrte außer 
Lateinisch und Griechisch römische und griechische Altertümer, verfaßte 1789 ein Buch 
über die griechischen, und 1782 mit Professor Rösc zusammen ein solches über die 

römischen Kriegsaltertümer, auszerdem eine Reihe philo- 
logischer Dissertationen, wurde 1784 professor eloquentiae, 
ging 1792 an bas Symnasium über.

Offterdinger, Philipp August, geb. 1749 zu Söp- 
pingen, Ende 1772 als Professor für Latein unb Geographie 
angeftellt, lehrte auszerdem römische Altertümer, ging 1779 
an bas Symnasium über.

Drück, Friedric Ferdinand, geb. 1754 zu Alarbach, 
1779 als Professor ber alten Sprachen unb Altertümer 
angeftellt bis 1794, lehrte seit 1782 vorzugsweise Geschichte, 
speziell bes Altertums, auszerdem Handelsgeschichte unb 
Handelsgeographie, vereinzelt auc Statistik (f. u.).

Franz, Friedric Christian, geb. 1751 zu Aeuenstadt, 
einige Zeit im Kirchendiens verwendet, bann Hofmeister 
im Waadtland, Ende 1781 als Professor ber lateinischen 
unb französischen Literatur angeftellt bis 1794, las außer- 
Statistik (f. u.), worin feine Hauptleistung bestauben zu 

haben scheint.
Ströh lin, Friedric Gottlieb, geb. 1744 zu Herrenberg, nac längerem Aufenthalt 

in Frankreich 1786 angeftellt als Professor für philologische Fächer unb Sranzösisc bis 
1794, lehrte auc Deutsch, als vorzüglicher Lehrer gerühmt.

Ganz vereinzelt unterrichteten auch die Philosophieprofessoren Ab el (1790), Schwab 
(1783), Bar bitt (1793) über lateinische Schriftsteller.

Als Sehr buch würbe für den elementaren Unterricht bie (Heinere) Grammatif von 
Scheller gebraucht, als Übungsbücher anfangs Colloquia Langiana, Comenius Vesti- 
bulum latinitatis unb eine Collectio argumentorum selectiorum, vereinzelt auc 
Büjchinger Liber latinus unb bas Übungsbuch von Speccio; von 1785 an bie eigens 
für ben Gebrauch ber Karlsschule verfaßte Chrestomathie von Hausleutner, bie, für bas 
z .—11 Lebensjahr bestimmt, von ganz einfachen Sätzen beginnenb in methobifcher Solge 
zu längeren, zusammenhängenden Stücken aus guten lateinischen Schriftstellern fortfehritt 
unb dabei auch allerlei sachliche Belehrung sic zum Ziel setzte. Es ist baraus zu schließen, 
ba^ bas induktive »erfahren zwar nicht rein, aber doc mindestens einigermaßen an- 
gewendet würbe. Dies wirb auch in der Beschreibung ber Karlsschule von Bat bestätigt 
durch ben Saß: „Man sucht, sobald es nur sein kann, mit ben Zöglingen eine Chrestomathie 
zu lesen, erklärt bei dieser Gelegenheit bie in einzelnen Stellen vorkommenden Kegeln 
ber Grammatif unb prägt ihnen dieselben insonderheit dadurc ein, baß man sie in 
gegebenen ähnlichen Fällen diese Kegeln anenden lehrt." Wie weiterhin die Stunben 
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auf Komposition und Opposition verteilt gewesen seien, ist nicht zu ersehen, jedenfalls 
wurde beides mit Eifer und Alachdruc betrieben. Wöchentlich wurde ein „Argument" 
diktiert, das in 11/2 Stunden ausgearbeitet und in weiteren 11/2 Stunden sofort korri- 
giert und besprochen würbe. Bei den öffentlichen Jahresprüfungen würben bis 1781 
regelmäßig von bem Rektor bes Symnajiums (Volz), später von Lehrern ber Anstalt 
selbst ein „Aufsatz" diktiert, ber von ben unteren Abteilungen ins Lateinische übersetzt 
würbe, unb zwar meist so, baß die älteren Schüler zu exzipieren (b. h. bie Übersetzung 
sofort niederzuschreiben), bie jüngeren zu komponieren (b. h. in längerer Zeit auszu- 
arbeiten) hatten; teilweise würbe auc exzipiert unb bann noc eine variatio dazu ge- 
liefert, zuweilen auc in lateinischen Dersen exzipiert, von manchen auch derselbe Sept 
ins Sriechische unb Französische, vereinzelt sogar noch ins Englische unb Italienische 
übersetzt. Auf diese Übersetzungsleistung grünbete sic bann bie Erteilung ber preise 
(meist zwei) in ber lateinischen Sprache. Auc im griechischen Unterricht mußte häufig 
ber griechische Sept nicht ins Deutsche, sondern ins lateinische übersetzt werben.

Bei diesem ganzen Betrieb ist wesentlich, baß bas Lateinische, wenn es auch mit 
bem Griechischen in ben Akten ber Karlsschule gewöhnlich als tote Sprache gegenüber ben 
lebenden bezeichnet wirb, doc als Selehrtensprache tatsächlich eine lebenbe Sprache 
war, sofern Schriften wissenschaftlichen Inhalts fast ausschließlich lateinisch geschrieben 
unb bie akademischen Vorlesungen wenigstens teilweise in lateinischer Sprache gehalten 
würben. Auc in ber Karlsschule war dies anfangs, besonders bei ben philosophischen 
Vorlesungen von Jahn, Böck, Ploucquet (f. u.), teilweise auc Abel unb Schwab, ber Fall, 
ferner regelmäßig bei denen über römische Altertümer, teilweise auch, wenigstens in ben 
ersteren Jahren, bei ben juristischen unb medizinischen Vorlesungen; auc ber dogmatische 
Religionsunterricht würbe an ben juristischen unb medizinischen Abteilungen nach einem 
lateinischen Buh in lateinischer Sprache erteilt. Die feierlichen Reden bei ben Jahres- 
festen unb bie Disputationen würben wenigstens vereinzelt lateinisch gehalten; bie ber 
Einladung zu ben Prüfungen regelmäßig beigegebenen kürzeren populärwissenschaftlichen 
Abhandlungen von bem professor eloquentiae über Segenstände philologischen Inhalts 
waren bis zu Ende lateinisch, auc bie Probeschriften ber Zöglinge aus ber juridischen 
unb medizinischen Fakultät waren ganz überwiegend lateinisch, doc so, baß mehr unb 
mehr auc deutsche eindrangen; in ben anbern Fakultäten würben ausschließlich deutsche 
verfaßt, ohne Zweifel, weil man bei ben brei alten Fakultäten bem allgemeinen Universi- 
tätsbrauh folgte, bei den neuen aber bie moberne Sprache Zu gebrauchen sic nicht zu 
scheuen hatte. Indem so bas Latein auc auf bem wissenschaftlichen Gebiet allmählich, 
in ben Vorlesungen fast durchaus von ber Muttersprache verbrängt würbe, zeigt sic 
bie Karlsschule, wie in vielen anbern Dingen, als ein Spiegel ber Kulturentwicklung 
bes ausgehenden 18. Jahrhunderts. Da nun also moberne bebauten unb Begriffe in 
Menge, unb zwar in leiblich bequemem Ausbrucf wiederzugeben waren, tonnte von 
reinem Klassizismus bes Lateins nicht bie Rede fein; bie philologischen Professoren 
finb barin erheblich strenger als bie anbern, aber auch sie sind von strengem Purismus 
weit entfernt, bewegen sic unbedenklich in ben freieren Formen ber späteren Salinität 
unb entnehmen phraseologische Wendungen unb Konftruttionen aus ben verschiedensten 
Mustern, was benn bie Wirkung hat, baß ihr Latein zwar von reinem Ciceronianismus 
weit entfernt ist, aber durc Sewandtheit unb Zierlichkeit überrascht Für bie technischen 
Begriffe vollenbs auf bem philosophischen, juristischen, medizinischen Gebiete scheute man 
sich nicht vor ber bequemsten direkten Latinisierung, wenn nur bie elementare Korrekt- 
heit gewahrt blieb.

Auf biefes Ziel hin war benn auch ber schulmäszige Betrieb ber lateinischen Kom- 
Position gerichtet. Daß man Lateinisch lernen muß, gilt immer als selbstverständlich. 
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und zwar nicht unter dem Sesichtspunkt der formalen Seistesbildung, sondern das Latein, 
schreiben ist Selbstzweck. In den Instruktionen aus den ersteren Jahren wirb wiederholt 

Zierlichkeit unb Fertigkeit" bes lateinischen Stils verlangt, und auc bei ber Beurteilung 
ber Prüfungsaufgaben für Lehrer unb für Schüler unb bei ben Probe Christen wirb außer 
auf elementare Korrektheit — gegen bie freilich nicht selten gefünbigt wirb — auf fließenden, 
zierlichen, deutlichen Stil gesehen. Wenn bie Zeitgenossen ben Unterricht ber Karlsichule 
im Sateinschreiben gegenüber bem am Symnajium unb an ben Latein- unb Kloster- 
schulen als minderwertig betrachtet haben unb eine Vergleichung beiderseitiger proben 
eine Bestätigung bafür bieten mag, so ist dies tro^ bes geschilderten nachdrücklichen 
Betriebs wohl begreiflich: ber Lateinunterricht mußszte hier relativ zurücktreten, weil 
noch viele anbere Fächer Zeit unb Kraft unb Interesse ber Zöglinge in Anjpruc nahmen, 
unb innerhalb bes Unterrichts selbst würbe neben ber formalen bie reale Seite bes 
lateinischen Schrifttums als Selbstzweck betrieben.

Dom Anfertigen lateinischer Derse, bas in ben damaligen württembergijchen Schulen 
eine so grosse Rolle spielte, finbet man wenig Spuren in ber Karlsschule; in ben ersteren 
Jahren würbe es, im Zusammenhang mit ber Tradition, getrieben, aber schon in ber 
Witte ber 70er Sahre finden sic nur noc ganz vereinzelte Beispiele bavon: man ließ 
es, wie es scheint, stillschweigend einschlafen.

Dagegen nimmt bie Schrift ft die rieftüre eine bebentfame Stelle ein unb es 
treten barüber sehr erleuchtete Anstauungen in neuhumanistischem und modernem Sinn 
zutag — und zwar von Anfang an, ein Beweis, ba^ es auc im Tübinger Stift nicht 
an solchen Gedanken fehlte. Die Bilbung bes literarischen Seschmacks durch Kennen- 
lernen bet antiken illuster Eerenz, Dirgil, Horaz (mit Hinweis auf ihre Schönheiten), 
unb bes eigenen Stils durc Übersetzung ins Deutsche, dabei sachliche Belehrung für bie 
Kriegswiffenfchaften aus Cäsar, für bie Geschichte unb Seschichtschreibung aus Livius, 
Justinus, Eutropius, Florus, für bie ästhetit aus Horaz’ ars poetica unb bejonders 
für bie philosophische Ausbildung aus ben philosophischen Schriften Ciceros wirb wieder: 
holt als Zweck bes lateinischen Unterrichts bezeichnet. 1780 mußten in einer Disputation 
bie Zöglinge ber 9. Abteilung bie Streitschrift ihres Lehrers Drück: »De virtutibus 
vitiisque Homeri et Virgilii ex seculi ipsorum indole aestimandis« gegen bie Pro- 
fefforen Aast unb Schwab verteidigen. Trotzdem beschränkt sich, soweit man lieht, bie 
lateinische Lektüre bis zum Jahre 1782 auf Aepos, Cäsar b. 81 Ciceros Briefe, Beben 
unb Officien, Livius, Eerenz, Äneis, Horaz Oden unb ars poetica. Don 1783 an tritt, 
ohne Zweifel weil fortan bie betreffenben Professoren mehr Einfluß auf ben Unterricht 
besamen, mehr Mannigfaltigkeit ein: auszer ben genannten Schriften behandeln bie Unter* 
lehrer auch Curtius, bie Professoren an ben 1-2 obersten philologischen unb ben 
philosophischen Abteilungen auch Salluft Catilina unb Sugurtha, Cicero de amicitia, 
de senectute, de natura deorum, Cacitus Annalen, Sueton; Ovids Sietamorphoien 
unb Cristien, Birgits Sbpllen, Horaz’ Briefe, Silins Stalicus, Sucan. Demgemäß wirb, 
was früher nicht ber Fall gewesen zu sein scheint, auc bei ben öffentlichen Prüfungen 
exponiert; unb über bie Art ber Behandlung finben sic Äußerungen, bie auf viel e- 
schiel unb Zweckmäßigkeit schlieszen lassen. Zuweilen findet sic auc ein Uberblic über 
bie griechische unb römische Literatur unb eine kurze Seschichte ber griechischen unb 
lateinischen Sprache angekündigt. Es ist also in ber zweiten Hälfte der Sebengzeit bei 
Schule ein entschiedener Fortschritt in neuhumanistischer unb in philologiichswijjenichart- 
licher Richtung zu erkennen.

Als Ergänzung bes lateinischen Unterrichts traten balb an biefer, bald an jener 
ber höheren philologischen unb ber philosophischen Abteilungen Römische Altertümer 
hinzu, auc „Antiquitäten", feit 1788 „Archäologie" genannt, welche anfangs als „Alter* 
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tümer des römischen Rechts" nac Selchow von den juristischen Professoren Heyd und 
Seybold (j. u.), später wesentlich als philologische Disziplin von Aast, Kielmann, Orter- 
dinger. Drück, von 1792 an auc von Hausleutner in 1 Wochenstunde gelehrt würben. 
Als Lehrbuc biente vorzugsweise Alieuport Antiquitates, auc ber „gedruckte Plan" von 
Heyne; Aast las Kriegsaltertümer nac feinem eigenen Buch; Hausleutner auc über 
„Archäologie ber Literatur unb Kunst" nach Eschenburg.

Das Griechische staub zu ber Zeit, ba die Karlsschule gegründet wurde, auf einer 
niedrigen Stufe ber allgemeinen schulmäßzigen Wertschätzung. Es würbe zwar als nötig 
für die künftigen Theologen, als nützlich für bie Juristen unb Mediziner angesehen, 
aber wesentlich nur wegen bes Verständnisses ber aus bem Sriechischen stammenden 
technischen Ausdrücke unb Schriften; unter bem Sesichtspunkt ber allgemeinen Bildung, 
ber Einführung in bas griechische Geistesleben würbe es nicht betrachtet. Demgemäß 
beschränkte sic ber Unterricht im allgemeinen wesentlich auf elementare Sprachkenntnis 
unb auf bas Reue Testament. An ber Karlsschule würbe im Jahr 1773 von Jahn 
ben vorgerücktesten, zu höheren Studien bestimmten Zöglingen, bie teilweise vorher schon 
griechischen Unterricht gehabt hatten, 1774 von Off ter bin gor unb Haft ber 1. unb 4., 
1775 ber 6. unb 7., aber auch ber ältern militärischen unb ber juristischen Abteilung 
griechischer Unterricht in je 3 Wochenstunden erteilt; weiterhin fobann bis 1782 in allen 
Aichtbestimmungsabteilungen in 8—3 Wochenftunben nebst ben entsprechenden Arbeit- 
ftunben. Damit hatte ber Betrieb bes Sriechischen feinen Höhepunkt erreicht; bis hieher 
mag wohl bann unb wann ein Zögling von diesem Sac dispensiert worben sein, aber 
im Prinzip hatte jeder, ber in bie Bestimmungsabteilungen ausgenommen werben wollte, 
bis zum Eintritt in biefe Sriechisc zu lernen, unb zwar in ben unteren Abteilungen mit 
einer stattlichen Zahl von Wochenstunden. Mit bem Jahr 1783 aber trat eine Ände- 
rung ein. Dem Gutachten ber Professoren entsprechend würbe bie Allgemein- 
verbindlich eit bes Griechischen aufgehoben, nur für künftige Juristen unb 
Mediziner, unb wer etwa sonst baran teilzunehmen wünschte, würbe fortan barin 
Unterricht erteilt. Es würbe fernerhin ber griechische Unterricht nicht mehr in ber 
untersten, fonbern in ber brüten Jahresabteilung begonnen unb bis zum Abschluß ber 
philosophischen Abteilungen fortgeführt; es nahm aber immer nur ber kleinere Teil ber 
Zöglinge einer Abteilung, etwa 1—8, im wesentlichen bie für Jurisprudenz unb Medizin 
bestimmten, an diesem Unterricht teil, unb biefe waren nac Bedarf in eine Heinere 
Zahl von griechischen Klaffen eingeteilt. Die Schülerzahl dieser einzelnen Klaffen war 
immer klein, 3—7, bie Zahl ber Wochenstunden 3—2. Die Zöglinge, welche an diesem 
Unterricht nicht teilnahmen unb welche bie grosse Mehrzahl bilbeten, hatten während 
dieser Zeit Arbeitsstunde ober anderweitigen Unterricht. Beim Jahresfes würbe immer 
ein Preis in ber griechischen Sprache erteilt, ber durch eine Übersetzung aus bem 
Deutschen ins Griechische, zeitweise mit proben im Exponieren, erworben würbe.

Die Lehrer waren für bie untern Stufen Aädelin, neben biefem seit 1781 
Hausleutner, Hübner unb Gauss; für bie höheren Abteilungen ausschliesslich Haft, 
ber barin feinen eigentlichen Beruf hatte; von 1792 an Str öhlin.

Eine griechische Grammatik finbet sic nirgends genannt; es ist anzunehmen, 
bass in induktivem Verfahren gleich mit Lesen unb Übersetzen eines griechischen Textes 
begonnen unb im Anschluß baran Grammatif unb Wortkunde, wohl mit Dittieren, vom 
Lehrer eingeübt würbe. Dem Anfangsunterricht bienten bie Hsopijchen gabeln in ber 
Husgabe von Hamberger, bann bie Chrestomathie von Gessner unb Gebite, welche 
Stücke aus Herodot, Chukydides, Renophon, Aristoteles, Theophrast, Plutarc enthielt; 
daneben würben bis in bie obersten philosophischen Klaffen Übungen im Kompo-
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n leren und Exzipieren angestellt „als das beste Hilfsmittel zur Fertigkeit in biejer 
Sprache". Exponiert wurde auszer den genannten Büchern während der ganzen 
Zeit Renophons Memorabilien und Eyropädie und Homers Blias und Odnfiee, doch 
nur in ausgewählten Stücken; daneben las Haft auc aus der Bürgerschen Abersehung 
vor. Andere Schriften erscheinen nur zeitweise: einige Dialoge des Plato, Aristoteles 
Ethit Theophrasts Charaktere nac einem von Haft veranstalteten Auszug, Bucian, 
einige Oben von Pindar, Sophokles’ Ajas, Elektra bes Sophokles unb bes Euripides 
mit Erläuterung ber Theorie bes griechischen Trauerspiels nac Aristoteles’ Poetik, 
Dolporths Chrestomathia tragica (1778—86), Aristophanes' Plutos. 778 hat agit 
von jedem ber drei großen Tragiker ein Stück erklärt unb am Schluß eine Streitschrift, 
de re tragica Graecorum durc bie Zöglinge ber 6. Abteilung verteidigen lassen; 

einen überblick über bie griechische unb römische Literatur nebst wiederholt hat er auc

Professor Aast

einer kurzen Geschichte der griechischen und römischen 
Sprache vorgetragen, auc über griechische Literatur und 
Altertümer gelesen.

Don den altphilologischen Lehrern waren Aast und 
Drüc die weitaus bedeutendsten, während von den andern 
keine ausgeprägteren Züge sic überliefert finden, außer 
etwa von Jahn, der noc wesentlich der alten Schule 
württembergischer Oberpräzeptoren angehörte, innerhalb 
seiner Grenzen aber als sehr tüchtig anerkannt war. Jene 
beiden waren treffliche Philologen und vorzügliche Lehrer, 
beide durchaus in neuhumanistischer Richtung; der wirkungs- 
vollere, eben schon als Sräzist, war Aast, während Drücke 
Hauptstärke in der alten Geschichte (f. u.) gelegen zu
haben scheint.

In den Jahren 1777 und 1778 wurde auch in 
Hebräisc und Chaldäisc Unterricht erteilt, und 

zwar von Professor Müller (f. o.) dem für den BBibliothekarberuf bestimmten Eleven
Reichenbac in 2 Wochenstunden.

Deur Sprachen

Das granzösische würbe im Gegensatz zu den Latein- unb Klosterschulenin 
benen es gar nicht, unb bem Stuttgarter Symnajium, wo es nur als fakultatives Sach 
behandelt würbe, in ber Karlsschule nachdrücklich als ein Hauptfach betrieben. Aus 
bem Charakter ber Schule als Hofichule unb ihrer Bestimmung zur Ausbildung für 
ben Fof- unb Staatsdienst unb allgemein zur Weltgewandtheit ergab es sich von selbst, 
baß bie Zöglinge in ber Sprache ber Höfe, ber Weltsprache ber höheren SefeUfcbaft, 3u 
möglichster Fertigkeit gebracht werben sollten. Auc im täglichen Leben ber Karlsichule 
spielt bas Scanzösische eine erhebliche Rolle, beherrschte doc auc der Herzog ielbit, der 
überhaupt durchaus französisch gebildet war, das Französische besser als bas Deutiche, 
unb unter ben Zöglingen waren immer viele mit französischer autteriprache; auch als 
Aarne ber Schule würbe offiziell gern Académie, auch Ecole militaire, später Uni- 
versité Caroline gebraucht.

Schon 1771—73 würbe den ältern Zöglingen franßöfif^er Unterricht erteilt; seit 
1774 erhalten sämtliche Abteilungen, auch bie Künstler, je 6— 4 Wochenjtuden; 1776—82 
erhalten von ben vorbereitenden Abteilungen bie unteren 8—6, bie mittleren 4—3, bie 
obern 3—2, bie Berufsabteilungen 4—2, von ben Handelsleuten die jüngern 10—8, 
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die ältern 4, die Künstler 3—4 Wochenstunden, und zwar in der Kegel jede Lehr- 
abteilung für sich, nicht selten aber auc von den älteren mehrere zusammen. Auc von 
1783 an ist nicht nur für die philologischen und philosophischen, sondern auc für die 
jüngeren Berufsabteilungen das Französische Pflichtfach, aber es wurde nicht mehr, 
wenigstens nicht durchweg, in den sonstigen Abteilungen gelehrt, sondern für dieses Sac 
nac der Befähigung der einzelnen Zöglinge eine besondere Klasseneinteilung mit je 
6—2 Wochenstunden geschaffen, die aber teilweise mit den sonstigen Abteilungen zu- 
fammengefallen fein mag.

Die Lehrer waren durchweg entweder geborene Franzosen oder hatten, soweit sie 
dies nicht waren, doc längere Zeit als Hofmeister ober Lehrer in Frankreich gelebt. Huf 
ber untern Stufe unterrichteten (nac bcr Zeit ber Anstellung an ber Schule georbnet): 
Quinard (auc Sui geschrieben) (Peter, geboren 1737, angeftellt 1771, gestorben 1788), 
! aper len (Mathias, geb. 1736 zu Seradstetten, angeftellt 1771—85), Lévéque (Karl 
Aikolas, geb. 1726 in Paris, angeftellt 1775—79), Stoch- 
dorph (Joh. Franz, geb. 1757 zu Straßburg, in französischen 
Militärdiensten gestanden, 1782 als Lehrer bcr französischen 
Sprache angeftellt bis 1794, wegen tüchtiger Leistungen feit 
1788 mit bem Eitel Professor), Kanzler (Christoph Fried- 
rich, geb. 1760 zu Cäbingen, Zögling ber Akademie als 
Kameralift 1873—80, bann Erzieher in Himes, 1783 als
Lehrer bcr französischen Sprache angeftellt bis 1794, seit 
1786 als Professor, betrieb unb lehrte außzerdem vorzugs- 
weife Mathematit), Mahl (Joh. Michael, geb. 1758 zu 
Untermberg, OA. Sachsenheim, Famulus im Sübinger Stift, 
bann Hofmeister in Paris, angeftellt als Lehrer bcr fran- 
zösischen Sprache 1787 -94, unterrichtete zugleich im Schön- 
schreiben unb im Deutschen).

Huf bcr mittleren unb oberen Stufe erteilten den
Unterricht folgenbe Professoren:

Serdar bi, Reinhard Heinrich, geb. zu Buchsweiler, 
Lizentiat ber Rechte, 1773 als Professor bcr französischen Sprache angeftellt, aber 
schon 1774 nac Straßburg zurückgekehrt;

Ur tot, Joseph, geb. 1713 zu Alancy, ausgebilbet im dortigen Jesuitenkollegium 
unb an ber Universität Pont â Moujson, 1737 Professor bcr Seschichte an bcr Universität 
Lunéville, 1741 als Schauspieler auf Keifen, 1744 Hofmeister beim Markgrafen von Bay- 
reuth, Lehrer ber Herzogin, wirb hier bem Herzog besannt, 1760 nach Stuttgart ge- 
zogen zur Husbilbung bes Eheaterpersonals unb als Leiter bcr Hoffeste, 1761 Vorleser, 
1765 Bibliothekar an ber neugegrünbeten Öffentlichen Bibliothek, 1774 als Professor 
bcr französischen Sprache unb Literatur angeftellt, zugleich Lehrer bcr Aktion an bcr 
Cheatralschule, Verfasser verschiedener Schriften unb Dichtungen, Festreden, allegorischer 
Operetten unb ber Beschreibungen ber württembergischen Hoffeste; gestorben 1788 (vgl. 
I, 421 f., 51 0);

Bär, Joh. Daniel, geb. 1748 zu Kolmar, im Eübinger Stift als Theolog aus- 
gebildet, 1770 in Paris, 1771 als Sous Gouverneur ber Edelknaben nac Stuttgart be- 
rufen, 1774 als Alachfolger von Serhardi neben Uriot als Professor ber französischen 
Sprache unb Literatur angeftellt bis 1794 (dabei Pagen-Hofmeister mit Hofrats-Eharakter);

Schwab 1778—94 (f. u.);
Lamotte, Ludwig Alexander, geb. 1748 in Freudenstadt, im Eübinger Stift aus: 

gebilbet, 1770 Hofmeister in Narschlins, Himes unb Montpellier, auf Srund einer 
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probeschrift „über den Einfluß ber französischen Literatur in bie Sitten ber deutschen 
Ration" 1780 als Professor des Aaturrechts unb ber französischen Literatur angeitellt 
bis 1794; erteilte seit 1786 außer in diesen Fächern auc Unterricht an ben unteren 
Klaffen in Sulzers Vorübungen unb in propädeutischer Seschichte (vereinzelt auch 3ta- 
lienisch, f. o. unb u.);

Franz, 1782—84 (f. o.); . -
Delaveaux, Jean Charles, geb. 1749 in Croyes, in Berlin Professeur Noyan, 

von bort 1785 berufen als Professor ber französischen Sprache unb Literatur; weil er 
in einer Differenz mit Seeger sich ungehörig benommen hatte, 1791 „auf Anjuchen" 
entlassen;

Ströhlin, 1786—94 (f. o.);
hauptsächlich für bie Künstler, vereinzelt auc für andere Abteilungen, erteilte Tan- 

zösifchen _ außerdem auc italienischen — Unterricht Sprachmeister Srant, Philipp 
Friedrich, geb. 1739 zu Stuttgart, 1773 angestellt, 1782 pensioniert.

Über ben Betrieb des französischen Unterrichts ist zu ersehen, baß sowohl Kennt* 
nis unb Sicherheit in ber Grammatik unb gertigfeit im gran^öfif ^/Schreiben, als de- 
wanotheit im Sprechen als Ziel angeftrebt würbe, außerbem auch Kenntnis unb Der- 
ftänbnis ber französischen Literatur. Der eigentliche Unterrid^t sollte in 5jährigem Kurs 
vom Unfang an zum Abschluß kommen, in ben philosophischen Abteilungen sollten nur 
noch Übungen stattfinden unb in ben Berufsabteilungen Lektüre schwierigerer Schrift 
steiler, bei ben Kaufleuten mehr Übung im Schreiben unb Reden, befonbers im „mexkan- 
tilischen Stil". Als Hilfsmittel für ben Anfangsunterricht werben bie Srammatit von 
Daily unb Dumarjais, bann hauptsächlich Pepliers französische Sprachlehre genannt, 
ferner Sénelons célémaque unb eine Chrestomathie, an ber bie grammatischen Regeln 
gezeigt unb eingeübt werben; in ben ersten Jahren wirb für bie ältesten Abteilungen 
auch französische Historie in französischer Sprache vorgetragen; bie Anterrichtsjprache 
war, wenigstens auf ben höheren Stufen, zweifellos bie französische; auf Briefstil unb 
befonbers auf Redeübungen würbe nachdrücklich gehalten; auc zu geftfpielen würben 
gern französische Stücke gewählt zur Übung in dieser Sprache. Za man aber mit dem 
Erfolg nicht recht zufrieden war unb immer wieber Klagen über mangelhafte gertigfeit 
im granzösischen laut würben, suchte man ein eigenes französisches Lehrbuch für bie 
besonderen Bedürfnisse ber Anstalt zu bekommen; daher erhielten zuerst Samotte unb 
Kaußler, bann Delaveaur, ber schon 1784 in Berlin ein Buc über französische Sprache 
unb Literatur verfaßt hatte, entsprechenden Auftrag; von biefem erschien bann 1780 als 
1 Teil eines umfaffenb angelegten methodischen Anterrichtswerks »Lemons méthodiques 
de langue francaise pour les Allemands â l’usage de l'université Caroline de 
Stouttglrd« — in ber Druckerei ber Akademie gedruckt. Das erste Bändchen — eine 
gortfeßung scheint nicht erschienen zu sein — enthält kleine Gespräche unb Szenen aus 
Komödien, unb bie Dorrede spricht sic sehr entschieden für bie heute sogenannte natur- 
liehe, direkte Mode aus, wonach ber Lehrer bie französischen Gespräche uff. vorfagen, 
vorüberfeßen unb auswenbiglernen lassen, unb bann erst bie systematische. Srammatit 
folgen soll, für weid) letzteren Zweck auc fernerhin Peplier in Gebrauch blieb. Zelavedue 
scheint bie Aufsicht über ben Unterricht ber Unterlehrer erhalten zu haben, fein walethoden: 
buch" blieb, obgleich dessen Zweckmäßigkeit von den andern Professoren start bezweifelt 
würbe, auch nach feinem Abgang in Sebrauch..

In ben philosophischen unb beruflichen Abteilungen würbe bann neben Schreib: und 
Bebeübungen, befonbers auch Briefstil, als Settüre behandelt: Boileaus Art poetique, 
Trauerspiele von Racine, Lobreden von Thomas, Fontenelle, b’Hlcmbert, Voltaires ben: 
riabe unb Charles XII, Montesquieus Considérations, unb eine Auswahl aus ver: 
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Sekretär Pfeiffer

schiedenen Prosaisten; Lamotte hat (1783) Redeübungen über die Annales de la vertu 
de Mdme. de Genlis gehalten; auc Überblick über die französische Literatur wird 
öfters erwähnt.

Croß dieses nachdrücklichen und vielseitigen Anterrichtsbetriebs liegen in seinem 
Fac so viele Äußzerungen über unbefriedigende Ergebnisse vor, wohl infolge der Der- 
schiedenheit der Dorkenntnisse bei den einzelnen Schülern, der verschiedenen Methode, 
welche die einzelnen Lehrer befolgten, hauptsächlich aber auc der hohen Anforde- 
rungen, die gerade in diesem Sac von aussen gestellt würben. Die Tüchtigkeit ber 
Lehrer ist, wenigstens auf bcn höheren Stufen, nicht zu bezweifeln, weber bezüglich ihrer 
allgemeinen Bildung noc ihrer Beherrschung ber französischen Sprache unb Literatur. 
Bär wirb als feingebilbet, aber bequem bezeichnet, während Uriot, ber hochbetagte, 
weltgewanbte, liebenswürbige Hofmann, eine unermüdlich fprubelnbe Tätigkeit, geförbert 
durch feine Dortragskunst, auc auf biefem Gebiet in verschiedenen Richtungen entfaltete. 
Delaveaur scheint als Methodiker hervorragend gewesen 
zu fein; ob aber die Lehrer ber unteren Stufen ben An- 
forderungen, bie feine Niethode stellte, gewachsen seien, 
würbe schon von ben anbern Professoren bezweifelt; unter 
diesen war Schwab, ber selbst auc französisch dichtete, 
ein gewandter unb eifriger Lehrer.

Das Englische, bas damals an ben Schulen des 
Landes nirgends gelehrt würbe, bilbet auc in ber Karls- 
schule fein eigentliches Schulfach; erst im Jahr 1776 würbe 
ein Lehrer bes Englischen angeftellt, unb nun an ben obersten 
vorbereitenden unb ben Berufsabteilungen in je 1— 2f für 
bie Handelsleute in 3—4 Wochenstunden englischer Unter- 
richt erteilt, unb zwar bis 1782 in verbindlicher Weise. 
Von 1783 an würbe aber dieser Unterricht nur für bie 
Kaufleute als verbindlich, sonst als fafultativ behandelt; 
1784 bestehen 4 englische Klaffen mit je 1 Wochenstunde, dazu ber Unterricht für bie Kaufs 
leutc mit 2 Stunben; ähnlic scheint es weiterhin geblieben zu sein. Die Lehrer waren 
1776—82 ber Lehrmeister Söffe (Joseph, geb. 1748 zu Bristol, scheint ein zuchtloses 
Privatleben geführt zu haben, 1782 „ausgewichen") ; 1782—94 Pfeiffer (Ferdinand 
Sriedrich, geb. 1759 in Pfullingen, Zögling ber Akademie 1773—80 als Kameralift, 
1780 als Rentkammersekretär angeftellt, bauchen fett \782 Lehrer ber englischen Sprache, 
bie er „durch Sleisz und langen Umgang mit einem Engländer ziemlich eigen gemacht", 
seit 1784 zugleich Lehrer ber Landwirtschaft unb Technologie); neben biefem für einen 
Seil ber Stunben 1785—92 Leutnant v. St ein heil (Christoph Philipp, geb. 1759 zu 
Bayreuth, Zögling ber Akademie als Militär \ëc2—80; 1792 abtommandiert als „Kreis- 
Offizier", weil er sic französischer Sympathien verdächtig gemacht). Als wesentliches 
iel bes Unterrichts scheint angesehen worben zu fein, einen englischen Schriftsteller lesen 

Zu sönnen; doc würbe auch Komposition eifrig unb mit Erfolg betrieben. Sosse (1779) 
unb Steinheil (1792) haben je eine eigene englische Chrestomathie für ben Unterricht an 
ber Karlsschule herausgegeben; außerdem wirb eine englische Srammatit von Moriz 
erwähnt.

Das Italienische tarn zunächst unter bem Sefichtspunft bes Bebürfniffes für 
die Alujifzöglinge in die Karlsschule herein, würbe aber sofort auc auf bie anbern 
Künstler ausgebehnt; weiterhin erhielten, wohl wegen ber in biefer Sprache geschriebenen 

Herzog Karl von Württemberg " 5
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fachwissenschaftlichen Werke, auc andere Berufsabteilungen daran Anteil; seit 1779 
bildet es für die Kaufleute ein Hauptfach. Der Unterricht wirb von 1773 an in mehreren 
Abteilungen mit 3-6 Stunden für Künstler, seit 1779 in 3—4 Stunden für die bandels- 
leute erteilt, 1778 unb 1782 erhielt je 1 juristische, 1778—82 je 1—2 militärische Ab: 
teilungen italienischen Unterricht in 1—2 Wochenstunden. Von 1783 an bleibt es nur 
für die Künstler unb Kaufleute Pflichtfach, im übrigen wirb es als freiwillig behandelt i doc 
scheint von dem Angebot gern Sebrauc gemacht worben zu sein: 1784 sind außer den Künit 
lern unb Kaufleuten 5 italienische Klaffen eingerichtet, bestehend aus Zöglingen der jurüjtijchen, 
medizinischen, kameralistischen unb hauptsächlich militärischen Abteilungen. —Viekehrer 
sind Srant (1773—82, f. o.); Professor Werthes (Friedrich August Clemens, geb. 
1748 zu Buttenhausen, an ber Universität Tübingen ausgebildet, einige Sahre als Hof
meister in Denedig, Verfasser verschiedener Schriften unb Dichtungen, Ende 1781 angestellt, 

1783 auf Wunsch entlassen, vgl. I, 448); Del Woro (ob. 
Dincenz, geb. 1758 zu Livorno, Opernsänger, angestellt aiai 1783, 
im August desselben Jahres auf Ansuchen wegen ungenügenden 
Gehalts entlassen); procopio (Matthäus, geb. 1755 in Aeapel, 
hat bort ftubiert, bann Hofmeister in Wien, als Alachfolger 
von Del Moro angestellt 1783—94, seit 1787 auf Srund einer 
von ihm verfassten Crammatif als Professor, hat wegen würde- 
loser Führung wenig Ansehen genoffen); vereinzelt auch Sa 
motte (1782) unb Léveque (1778), f- °- — Procopio hat 
bie von ihm verfasste Crammatif eingeführt; ferner ist zu 
ersehen, bah er bie Moralphilosophie des Niuratori aus bem 
italienischen ins Französische unb Deutsche, auch Seßners 
Zöyllen ins italienische übersetzen liess. Sonst werben als be- 

handelte Schriftsteller 1782—94 genannt Casso, metaftafio, 
Colboni.

Professor Werthes

in ber russischen Sprache würbe 1780—83 von bem 
Kaiserlich russischen Sekretär Boniati chewsky (icetas, geb. 1758 zu Perejoslawl, 
von den Schülern wenig respektiert) teils für russische, teils für einige andere vöglinge 
in mehreren Abteilungen Unterricht erteilt in 1—2 Wochenstunden; ber Unterricht erstreckte 
sich auch auf russische Erdbejchreibung unb auf griechische Religion, in biefen Bahren 
würbe auch im Russischen geprüft unb ein preis barin erteilt.

Auch für bie polnische Sprache war von April 82 bis April 83 ein Eebrer 
angestellt: Florian v. Wajowiez; ausser biefem Ramen ist barüber nichts zu ersehen.

im November 1782 erhielt ein M. 6. Sevel die Erlaubnis, in ber bä nisten 
Sprache Unterricht für einige wenige an der Schule befindliche Dänen 31 erteilen; aber 
schon im April 1783 erhielt er wegen Schulden bas Consilium abeundi.

Gefchichte unb Geographie

Die Beschichte, bie auch in ben andern höheren Schulen bes Landes Cegenftanb 
bes Unterrichts war, galt in ber Karlsschule, entsprechend ihrer Bestimmung zur Aus: 
bilbung für ben Hof- unb Staatsbienft, als ein sehr wichtiges Sach unb würbe dem: 
gemäss, in Verbindung mit Statistik (im Sinne von Staatenkunde), nachdrücklich betont. 
Der Unterricht barin beginnt mit ber Anstellung Jahns im Sahre 1271 ber an den 
obersten Abteilungen 5 Stunben erteilt; weiterhin wirb er durchweg von ber brittunteriten 
Abteilung an durc alle vorbereitenden unb durc bie meisten Berufsabteilungen, ausser
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den Künstlern, fortgeführt, anfangs mit 2—5, späterhin fast regelmäßig 2, vereinzelt
1 und 3 Wochenstunden, meist mit 1 Wiederholungsstunde. Don 1783 an beginnt der 
Seschichtsunterricht bei der zweituntersten Abteilung und ist bis zu Ende der philo- 
sophischen Abteilungen Pflichtfach, auc bei einem Teil der Berufsabteilungen, juristischen, 
militärischen, auc kameralistischen, scheint er Pflichtfac gewesen zu sein. Dazu kommt 
feit 1775 Statistik, meist in 1 Wochenstunde, bei den obersten juristischen und militärischen 
Abteilungen, bei denen sie wohl auc nac 1783 zu den Pflichtfächern gehört hat. Für 
die Künstler würbe nur im Jahr 1774 Geschichte in 4 Wochenstunden gelehrt, weiterhin 
nicht mehr. Die Kaufleute nahmen an den Vorlesungen über neuere allgemeine Geschichte 
teil unb erhielten seit 1780 in ber ältern Abteilung auszerdem einen Vortrag über 
Handlungsgeschichte.

Die Lehrer waren 1771—73 bie jeweils angestellten Professoren je für ihre 
Abteilung, also Jahn, Offterdinger, Schott, Abel, Kielmann, Aast; bei bem Übergang
zum Fachlehrersystem im Sahr 1773 erhielt feinem Wunsc 
gemäß Schott (Joh. Gottlieb, geb. 1751 zu Aürtingen, 
nac zweijährigem Studium ber Theologie im Tübinger 
Stift 1772 als Professor an bie Karlsschule berufen) bie 
Seschichte zugewiesen, bie er fortan, unb zwar bis zum 
Ende ber Schule, als sein ausschlieszliches Fach, zeitweise 
mit Statistik, zu lehren hat, in ben späteren Jahren unter 
Beschränkung auf bie neuere unb württembergische Se- 
schichte. Aeben ihm hat 1779—86 Lehret (Joh. Fried- 
rich, geb. 1732 zu Antertürkheim, im Cübinger Stift aus- 
gebilbet, 1763 Professor am Stuttgarter Symnasium, 1770 
Mlittwochsprediger, 1779 als Lehrer ber Staatskunde an 
ber Akademie, gleichzeitig als Konfiftorialrat angeftellt, 
seit 1782 Kanzler ber Karlsschule, 1786 an bie Universität 
Tübingen abgegangen) in wenigen Wochenstunden Statistik 

Professor Schott
unterrichtet. Seit 1786 hat ben Unterricht in ber alten 
unb mittleren Seschichte (1783 auc Statistik) Drüc (f. o.) 
übernommen, ber auc bie Handelsgeschichte für bie Kauf-
leutc alle 2 Jahre erteilte; in biefem Sac unterrichteten vereinzelt auch Schott unb Franz 
(f. o.). Von 1783 an wirb ber zweit- unb brittunterften Abteilung als Vorbereitung 
für ben eigentlichen Seschichtsunterricht ein biographischer Unterricht vorgeschoben, den 
Drück unb Lamotte erteilen. 1789 hat auc ber doctor legens ber Juristenfakultät 
Cotta (f. u.) gelesen: Über bie europäische Statistik „mit Anwenbung eines jeben 
Satzes ber allgemeinen Statistik auf bie einzelnen europäischen Länder".

Bezüglich bes Stoffs wirb unterschieben Universalgeschichte ober Allgemeine Welt- 
geschichte, unb Partikulargeschichte, b. h. württembergische Landesgeschichte. Hinsichtlich 
ber Verteilung bes Stoffs auf bie verschiedenen Klaffen herrscht bis 1783 ber Srundsat, 
baß bas gesamte Gebiet von einem Zögling während feines Sangs durc bie Anstalt 
einmal ganz durchwandert werben soll. Dabei war aber bas Tempo bes Fortschreitens 
unb demgemäß bie Ausführlichkeit ber Behandlung in verschiedenen Jahren unb bei 
verschiedenen Abteilungen sehr verschieden, entsprechend auch ben verschiedenen Stunden- 
zahlen; in ben ersteren Jahren ber Anstalt war ber Fortgang rascher als feit bèm 
Eintritt normaler Verhältnisse; bei ben Juristen unb Militärs würbe bas Sac länger 
fortgeführt als bei ben Medizinern unb Kameraliften. Im allgemeinen wirb in ber 
Regel in ber brüten Klaffe von unten begonnen mit ber ältesten Seschichte, ber bes 
israelitischen unb ber andern Orientalisten Dölker, unb so fortgefahren, baß nac drei-
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jährigem Kurs die alte Geschichte bis Christus zu Ende gebracht ist. An den zwei 
obersten vorbereitenden (den philosophischen) Abteilungen wird dann das Aittelalter be- 
gönnen und teils bis zum 11., teils auc bis zum 15. Jahrhundert geführt, so daß die 
ganze neuere Geschichte, teilweise noc mit einem Stück des Mittelalters, den Berufs: 
Abteilungen bleibt. Halbem bie allgemeine Seschichte ihr Ziel, die Segenwart, erreicht 
hat, wirb noc bie Partikulargeschichte, d. h. die württembergische Geschichte, angefügt, 
teils kürzer, teils ausführlicher. Daran schloß sic bann, teilweise neben ber letzteren 
hergeheno, für bie juristischen und militärischen, teilweise auc kameralistischen Abtei- 
lungen noc ein Kurs in ber Statistik, b. h. ein Überblick über bie Verhältnisse ber 
Staaten ber Segenwart, ihre politischen unb wirtschaftlichen Verfassungen, Einrichtungen, 
Zustände unb ihr Verhältnis zu einander, zuerst von Deutjchland , bann von anbern
europäischen Staaten. .

Mit bem Jahr 1783 tritt auc hierin eine neue Ordnung ein. Kn bie Stelle Des 
einmaligen, ourc 6—7 Jahre sic hinziehenden Durchlaufens ber Seschichte tritt jeht 
ein breimaliges, nämlic 4. in 2jährigem Kurs im 2. und 3. Schr der Schule, als 3310- 
graphie der hervorragendsten geschichtlichen Persönlichkeiten alterund neuer Seit; 2;als 
überblick über bie ganze Weltgeschichte in 1 jährigem Kurs (4. Sahr ber Schule); 3. in 
eingehenderer Darstellung, so ba^ auf bie alte Seschichte 1, die mittlere unb neuere 
2 Jahre verwendet werben unb mit bcn philosophischen Abteilungen bie ganze 2elt 
Geschichte abgeschlossen sein soll; auf biefen 6jährigen Kurs soll bann in den Berusss 
Abteilungen noch Geschichte besonderer Abschnitte, insbesondere württembergische Seschichte 
unb Statistit folgen. Die in ber Mitte licgenbe „kurze Übersicht", von rüc „nach 1yn- 
chronistischen dabellen" gegeben, erscheint denn auc in den Dorlesungsverzeichnijien von 
1783—88, von ba an aber nicht mehr; sie ist also ohne Zweifel aufgegeben unb fortan 
außer bem 2jährigen biographischen Kurs nur ein einmaliges durchlaufen ber Weib 
gefliehte beibehalten worben, wahrscheinlich um bas dadurch ersparte Jahr verlängert. 
Aber auch ber Abschluß ber Weltgeschichte in den philosophischen Abteilungen ist, wie 
mehrere Prüfungspläne zeigen, nicht durchgeführt worben, vielmehr werben bie jüngeren 
Zestimmungsabteilungen regelmäßig noch für bie neue, teilweise auc für bie mittlere 
Geschichte in Anspruch genommen, das drangen ber Schulleitung auf Sortfübrung b er 
Geschichte bis auf bie Segenwart innerhalb ber bestimmten Unterrichtszeit unb anderer- 
feits bas Uichtfertigwcrbcn ber Lehrer scheint also auch hier nicht gefehlt zu haben.

Kls Lehrbuc war in bcn ersten Jahren bas auc sonst im Land unb anderwärts 
gebräuchliche Kompenbium von Essic (früherem Rektor bes Stuttgarter Symnajiums) 
eingeführt; von 1782 an würbe für bie ältere Seschichte bas ^anbbud) von Kemer 
zugrund gelegt. In der Statistit war teilweise bas Buc von Coze im Sebrauch, doch 
lasen Schott unb Sebret meist „nac eigenem Entwurf", die Handelsgeichichte las 
Drück, ebenso auc Schott unb Franz, nach eigenem Entwurf. — An den unteren Klaßen 
würbe auf sichere Einprägung des Stoffs, Verbindung mit ber Scographie, angemessene 
Wieberholungen nachdrücklich gehalten. ................

Von bcn beiden Hauptlehrern Schott unb Drüc ist übereinstimmend bezeugt/ 
baß ihre Vorträge eindrucksvoll, feffclnb, begeisternd gewesenseien unb daher lehr ge- 
schätzt würben. Von Schott, ber in rhetorischem, theatralisch gefärbtem Vortrag alb 
gemein menschlich zu ergreifen verstaub, zeigen bie von ihm erhaltenen Reben und 
Schriften, befonbers bie Prüfungsthesen, baß er von großen Sejichtspuntten aus mi 
weitem Slict unb freimütigem, besonnenem Urteil feinen Unterricht erteilte unb bei um- 
faffenber unb eingehender Behandlung bes einzelnen doc bas Wesentliche treffend her- 
vorzuheben unb bie Zusammenhänge auf politischem, wirtschaftlichem unb kulturellem 
Sebiet lichtvoll aufzuzeigen wußte. drüct, ber für bie großen Männer ber Vergangen
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weitem Amtreis unb mit D01-

772—74

Professor Drüc 
(aus späterer Scit)

heit Begeisterung empfand und zu wecken verstand, war so beliebt, daß ihn die 3ög- 
linge beim Eintritt in den Akademiehof zu empfangen und in den Hörsaal zu geleiten 
pflegten und, da die Plätze im Hörsaal nicht reichten, aus andern Zimmern Subsellien 
herbeischleppten; der Herzog soll nac einem Besuc in seiner Vorlesung zu ihm gesagt 
haben: „Er versteht es sehr gut, den jungen Leuten Seinen Lehrsaal zu einem Rekreations- 
platz zu machen." Er hielt auc die Rede bei der Crauerfeier für den Herzog am 
12. Februar 1794.

Durc den Unterricht in der Statistik, die in Sehret und Franz gute Vertreter 
hatte, (auszerdem in der Aovellistik, f. u.) würben die Zöglinge in die politischen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse ber Segenwart, unb zwar in 
gleichender Methode eingeführt unb dadurc eine sehr 
wertvolle Ergänzung ber Sei chichte unb ber Seographie 
geboten.

Auc die Seographie würbe an ber Karlsschule 
aus ähnlichem Srund wie die Geschichte mit Sorgfalt 
unb Aachdruc betrieben, ohne ba^ aber bie Art des 
Betriebs sic von ber an anbern höheren Schulen des 
Landes wesentlich unterschieben hätte. Sie würbe an 
ber zweituntersten, teilweise auc schon an ber untersten 
Klaffe anfangs mit 1, später 3 Wochenstunden begonnen, 
bann in meist 1 Wochenstunde forgesetzt, in den ersten 
Jahren durc alle Abteilungen, außzer ben Künstlern, 
später im allgemeinen bis zum Ende ber vorbereitenden 
Abteilungen, doc auc noc für die eine unb andere mili- 
tärische, auch kameralistische Abteilung in 1—2, unb für 
bie jüngern Handelsleute in 2—3, für bie älteren als 
Handelsgeographie in 2 Wochenstunden. Die Lehrer 1 
neben 1773 bie anbern Klassenlehrer je für ihre Klaffe, von 1774 an hauptsächlich 
Offterdinger (bis 1779) unb Kielmann (bis 1783); weiterhin erteilen ben Unter- 
richt auf ber untern Stufe bie Unterlehrer Bä bei in (1778—85), Kellenbach (1780 
-94), Hausleutner (1781—94), Saus (1782—94), 5 übn er (1782—94), Hör 3 
(1786—88), Schlotterbec (1789—94), auf ber höheren Stufe bie Professoren 
Dvüc (1780—81), Sörij (1782—94) unb hauptsächlich Franz (1782—94). — Als 
Lehrbuc biente anfangs bas von Dolz, feit 1783 bas von Pfennig, von Hausleutner 
unb von 1792 an bas von Franz: „Länder- unb Völkerkunde". Ein Atlas finbet sic 
nicht genannt, es ist aber wiederholt erwähnt, bah Landkarten beständig im Sebrauc 
feien. — Was bie Einteilung betrifft, so scheint in ben ersten Jahren eben bas Dolziche 
Buc von ben einzelnen Sruppen durchgearbeitet worben zu fein in verschiedenem Sempo 
unb mit mehrfachen Wiederholungen. Später gilt als Borm, bah auf der ersten Stufe 
(2 Jahre) bas Allgemeinste aus ber Seographie fahlich unb unterhaltend erzählt, auf 
ber zweiten bie politische Erdbeschreibung mit Einschluß bes Wichtigsten aus ber mathe- 
matischen Seographie 2 Jahre gelehrt unb in einem britten kurz wieberholt werbe. 
Für bie militärischen Abteilungen würbe ber Unterricht von Söriz nach bereu besonderem 
Bedürfnis erteilt; Franz berücksichtigte in seinem Repetitionskurs besonders bie neuesten 
geographischen Entdeckungen.

Eine Besonderheit ber Karlsschule ist ber Unterricht in ber Handlungsgejchichte, 
ben 1780 Schott, feit 1781 Drück an ber älteren Handlungsabteilung in 2 Wochen-
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stunden „nac eigenem Plan" erteilte, und in der Handlungsgeographie. Während 
die jüngere Fandelsabteilung in politischer Erdbeschreibung wie die andern Abteilungen 
unterrichtet werden, nur das einmal (1781) sic die Weisung findet, der Lehrer solle „lein 
Augenmer auf die Handelsplätze jedes Reiches richten", wird für die ältere Handelsabtei- 
hing in 2 Wochenstunden Handelsgeographie gelehrt, und zwar 1780—81 von Drüc nac 
seinem eigenen Entwurf, 1788—94 von Franz, gleichfalls nac feinem eigenen Ent: 
wurf, der 1787 gedruckt und 1789 zu feinem „Sehrbuc der Handelserdbeschreibung" 
erweitert wurde. Auc die Kameralisten hatten zeitweise diese Vorlesung zu hören.

Unter den Lehrern der Geographie wirb Franz als durc anziehenden Vortrag 
hervorragend gerühmt.

An bie Seographie schließt sic noc an 
-94 Professor Elben (Christian Sottfried,

Professor Elben
(aus späterer Seit)

das Collegium novellisticum, das 1788 
geb. 1754 zu Zuffenhausen, in Tübingen als 

cheolog ausgebildet, doc aus äusseren 
Gründen ohne Abschluss, bann Hofmeister 
in verschiedenen Teilen Deutschlands unb 
Hauslehrer in Stuttgart, Begründer des 
Schwäbischen Merkur, ber in ber akademi- 
schen Druckerei gedruckt wurde, 1788 zu 
einem Collegium novellisticum ermass 
tigt mit bem Eitel eines Professors ber 
Geographie) in 1 Wochenstunde für frei- 
willige Zuhörer aus verschiedenen älteren 
Abteilungen gelesen hat. Er selbst nennt 
es „Zeitungskolleg", unb es staub also 
mit feinem Hauptberuf in enger Verbind 
bung; übrigens würbe „Uovelliftit" auc 
in Tübingen unb an andern Hochschulen 
gelehrt; es war eine Erzählung ber neue- 
sten Ereignisse unb geschichtlich-geogra- 
phische Erläuterung zum Verständnis ber 
Zeitungen unb ber neuesten Weltbegeben- 
heiten.

Mathematih unb Phylih

Die athematit (mit physit) spielt in ber Karlsschule eine bedeutungsvolle, hoch- 
angesehene Rolle, teils als allgemein bildendes Fac schon wegen ihrer — nac ber da: 
mals herrschenden Wolffichen Lehre — engen Beziehung zur Philosophie, teils wegen ihrer 
praktischen Wichtigkeit für mehrere ber in ber Anstalt vertretenen Ausbilbungszueige. 
Sie würben gelehrt als elementares Rechnen in ben untersten Abteilungen (einige Sahre 
auc erst von ber zweituntersten an); bann als allgemein bildendes Fach: Arithmetit, 
Algebra, Geometrie, Stereometrie, Trigonometrie in ben folgenben Abteilungen, meist 
vom 4. Jahreskurs an bis in ben Anfang ber Berufsabteilungen; bann, als zur beruf- 
lieben Ausbildung gehörig : bei ben militärischen Abteilungen Angewandte Alathematit, 
bei ben Handelsleuten Kaufmännisches Rechnen, bei ben Künstlern neben bem Rechnen 
Geometrie, teilweise auc Algebra, Stereometrie unb Physik. Muf ber zweiten Stufe 
mürbe in ber ersten Zeit zur Ulatbematif auc gerechnet Mathematische Seographie, unb 
von ber Physit Mechanik, Statif, Hydrostatik, Merometrie, während bie physit als "EE 
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perimentalphysik" erst in ben Berufsabteilungen, unb zwar für die Juristen, Mediziner, 
Kameraliften unb Foritleurte in 2—3 Stunben geleert würbe; für die militärischen, 
kameralistischen unb forstlichen Abteilungen tarnen noc 2—4 Stunben für „mathematische 
Zeichnungen" hinzu. Die Stundenzahlen sind im Lauf ber Jahre sehr wechselnd, je 
nachdem es bei ben einzelnen Abteilungen Bedürfnis zu sein schien: auf ber unteren 
Stufe 2—3, auf ber zweiten 2—4, bei ben Militärs 2—8, ben Kaufleuten 3—5, ben 
Künstlern 2—9 Stunben (bei diesen ohne Arbeitsftunben). 1783 wirb bezüglich ber alb 
gemeinen Ausbildung als bas Alormale bezeichnet, daß elementares Rechnen 2 Jahre 
(also vom 2. ober 3. Jahre an), bann Mathematit (gleichfalls 2 Jahre) getrieben 
werbe, unb zwar im ersten Jahr Geometrie unb Trigonometrie, im zweiten theoretische 
Mrithmetit unb Algebra; barauf sollte im zweijährigen philosophischen Kurs Phyiit 
querst theoretisch abgehandelt, bann durch Versuche erklärt werben. Es ist aber zu be- 
zweifeln, ob biefer Sang wirklich eingehalten würbe.

Für bie militärischen Abteilungen schloß sic an bie Mathematit teilweise unmittel- 
bar an: Artillerie, Feldmesztunst, Befestigungskunst, auc Kriegs- unb Zivilbaukunst, 
Wajserbaukunst, auc Planaufnehmen mit Nivellieren unb 
Höhenmessen; bei ben kameralistischen unb teilweise anbern 
Verufsabteilungen als Fortsetzung ber Miathematif noc 
Kegelschnitte, Analysis infinitorum, Optik, Dioptrik, Katop- 
trit, Perspektiv, Integral- unb Differenzialrechnung, für 
einzelne auc Seodäsie. — 3n ber ersteren Zeit würben 
über mathematische Segenstände auc öffentliche Disputa- 
tionen gehalten.

Die Lehrer der Mathematik waren auf den unteren 
Stufen die Unterlehrer (teilweise »Arithmeticus« genannt): 
Haug (1771—77), Nüzler (1773 - 80), Hoß (1774), 
Reichmann (1781—94), Kanzler (1783—94, f. o.), 
Böbel (1784—94), Hegeler (1791—94); für die Dor- 
gerückteren die Professoren Rappolt (Wilhelm Gottlieb, 
geb. 1748 zu Brackenheim, im Cübinger Stift ausgebildet, 
bann Geistlicher, 1774 als Professor ber Mathematit unb 

Professor Moll

Physik angeftellt, seit 1777 auc Bibliothekar bes Instituts, 1793 an bas Symnasium 
übergegangen) unb I oll (Joh. Sottfried, geb. 1748 zu Stuttgart, im Tübinger Stift 
ausgebilbet, 1775 als Professor ber Mathematit angeftellt, bis 1794); ferner Dutten- 
hofer (Karl Friedrich, geb. 1758 zu Oberensingen, Zögling ber Akademie 1773—79 als 
Kameralift, 1779 als Lehrer ber Mathematit angeftellt, 1782 an ber Karlsschule zum 
Doktor promoviert, 1788 Leutnant ber Artillerie, lehrt alle Teile ber Mathematik, auc 
Angewandte Mathematik, Planaufnehmen, Artillerie, Maschinenlehre, Wasserbaukunst, 
nac Rappolts Abgang auc Erperimentalphysit); auszerdem bie Offiziere unb Lehrer 
ber Militärwissenschaften Xösc (1771—94), Hahn (1779—90), Kaps (1782 —85), 
! Hier (1785— 94) (f. u.). Gelegentlich lehrte auc Schwab (f. u.) Mathematit. Das 
kaufmännische Rechnen lehrte Tannenberger (f. u.).

Lehrer ber Phyfi war in ben ersten Jahren Abel nac Sprengers Lehrbuch, 
weiterhin ausschlieszlic Rappolt, seit 1793 Duttenhof er; es bestaub bafür ein 
befonberer Saal, ber „Instrumentensaal" (= physikalisches Kabinett).

Seit 1784 würben noc besondere Vorlesungen über Elektrizität gehalten von 
bem Regierungssekretär Sroßz (Joh. Friedrich, geb. 1732), ber sic durc eine Schrift 
über bie Elektrischen pausen besannt gemacht hatte unb nun in einem eigenen bafür 
bestimmten Zimmer elektrische Versuche vorführte unb sehr anregend wirkte.
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Als Lehrbücher wurden benützt: für Seometrie, Stereometrie und Trigonometrie 
Unterberger und Wilke, Klügel; teilweise wurde die Geometrie auc direkt nac Euklid 
gelehrt durc Diktieren; für Arithmetit und Algebra, ferner für Stereometrie, Erigono- 
metrie und Analysis Lorenz, später für Algebra und Planimetrie Hahn; für Stereo- 
metrie, Trigonometrie und mathematische Geographie Euler; für mathematische Geographie 
Func; für praktische Geometrie Wilke, Zollmann, 3öhm, Mayer; für Angewandte Mathe- 
matit Belidor, auc Karsten; für Angewandte Mlathematit und Strategie Jenney und 
Mauvilion; für Wafferbaufunft Silberschlag; für Perspektiv Lambert, für Statische und 
mechanische Wissenschaften Lorenz; für Physit Kästner, bann Segner, bann Erxleben.

Von ben Hauptlehrern wirb Kap polt als trocken, langweilig unb unpraktisch 
bezeichnet, auc bie Physit habe er rein theoretisch, fast ohne Experimente gelehrt; er 
genoß nicht viel Ansehen. Moll war ein ausgezeichneter Mathematiker unb in seinem 
Sac vorzüglicher Lehrer, im übrigen Sonberling mit wunderlichen Eigenschaften; buttem 
hofer würbe sehr geschätzt; bie übrigen hatten ihr eigentliches Feld in ben Militär- 
Wissenschaften.

Naturgeschichte, speziell Kotanif unb Chemie, würbe zwar an einzelnen Ab- 
teilungen unb zeitweise als allgemein bildendes Fac gelehrt, im ganzen aber zum 
medizinischen Stubium gerechnet, weshalb sie im Zusammenhang mit diesem zu behandeln 
fein wirb.

Philofophir

Die Philosophie bilbet nach ben Einrichtungen ber Karlsschule ben Übergang von 
ben eigentlichen Schulfächern, wie sie im bisherigen ausgeführt finb, zu ben Berufs- 
fächern; sie hat also äußerlich bie Mittelstellung im Unterricht ber Schule, aber auch 
innerlich unb fachlich bie Zentralstellung; ber Absicht, aufgeklärte unb gesittete Menschen 

zu bilden, sollte sie vor allem bienen, sie ist bas
Bildungsmittel ersten Ranges in ber Karlsschule, recht 
eigentlich ihr wichtigstes Unterrichtsfach. Dies ent- 
sprach bem Zeitgeist bcs 18. Jahrhunderts, bas bas 
philosophische heiszt, wo in ber herrschenden populären 
Richtung jeder Gebilbete, namentlich auc bie Großen 
ber Erde philosophieren, unb alles, was in Rede unb 
Schrift geschaffen wirb, von bem Ton unb Geist bes 
Philosophierens in ber herrschenden Art gefärbt ist. 
Auc Herzog Karl Eugen war von biefer Neigung 
zu philosophieren, wenigstens in ber zweiten Hälfte 
seiner Regierungszeit, start beeinflußt, hörte gern 
philosophische Erörterungen, unterhielt sich gern mit 

Philosophen unb hielt schließlich auc selbst gern philosophische Beben. So wanbte 
er diesem Sac an ber Karlsschule befonberes Interesse unb Beachtung zu. . Auc am 
Stuttgarter Gymnasium unb an ben Klosterschulen, selbst an ben oberen Klaffen ber 
Lateinschulen würbe bem Herkommen gemäß Philosophie in ber Form ber Sogit, b. b. 
des Auswendiglernens logischer (unb rhetorischer) Definitionen, getrieben; an ber Karls: 
schule aber würbe, wahrscheinlich wiederum unter französischem Einfluß, diesem Sac mit 
Bewußtsein eine weit größere Ausdehnung gegeben; es würbe zum beherrschenden 
Fac erhoben, auf welches aller vorangehende Unterricht zustrebte unb welches bann 
allen weitern Unterricht in ben Berufsfächern mit feinen Strahlen durchleuchtete. 
Sür alle an ber Schule vertretenen Richtungen, mit Ausnahme der Künstler unb 
Handelsleute, bildete bie Philosophie, wenn auc nicht bei allen in gleicher Auodehs
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nung, das Eingangstor und die Voraussetzung für das Fachstudium. Alachdem einige 
Jahre schulmäszigen Unterrichts vorangegangen, hatten sic die Zöglinge 2—3 Jahre, 
ungefähr im 15.— 17. Lebensjahr, mit ihr zu beschäftigen; für diese Jahre bildete sie 
das Hauptfach mit 4—8 Wochenstunden, wozu noc 1—6 Dorbereitungs- und Wieder- 
holungsstunden kamen; mindestens bis 1782 erstreckt sie sic auc in die beruflichen 
Abteilungen mit 1—2 verbindlichen Wochenstunden. Bei der 1783 vorgenommenen 
Einteilung des gesamten Unterrichts in die 3 Stufen bildet sie den beherrschenden 
Anterrichtsgegenstand der mittleren, der „philosophischen", welche, nac normalerweise 
5— 6jährigem Unterricht, in den „philosophischen" Abteilungen 2, 1789—91 3 Jahre, 
normalerweise bas 15.—18. Lebensjahr, umfaßte, worauf bann bie beruflichen Abtei- 
lungen mit 2—4 Jahren folgten. Die Stundenzahlen sind hier nicht mehr festzustellen, 
waren aber jedenfalls beträchtlich; zeitweise erstreckte sich bas Sac auc jetzt noch, weil 
bie zwei Jahre nicht reichten, mit einigen Stunben in bie Berufsabteilungen.

Denn es würbe bie Philosophie, troß ber propädeutischen Stellung, bie sie in bem 
® es amtlehrplan ber Anstalt einnahm, in ihrer gangen Ausdehnung nac bem damaligen 
Begriff gelehrt, unb zwar anfangs meist in ber üblichen Reihenfolge: Logik, Metaphysik 
(teilweise vorher Physik), wozu neben Geschichte ber Philosophie Ontologie, Aatürliche 
Theologie, Kosmologie gehörte, bann Psychologie unb Moral, daneben zeitweise Schöne 
Wissenschaften; von 1783 an nach dem Vorschlag ber Professoren in ber Ordnung: 
Psychologie unb Moral mit Hsthetik, bann Metaphysik, Logik, Geschichte ber Philosophie 
(„ber Meinungen ber Philosophen"). Beben dieser regelmässigen Bethe würbe aus ver- 
wanbten Sebieten vorgetragen: feit 1784 abwechselnd von Abel Enzyklopädie unb 
Mlethodologie aller Wissenschaften; 1787 von demselben „Anleitung zur praktischen 
Mlenschenkenntnis nach eigenen Ideen"; 1788 unb 89 auch „Geschichte ber Religionen". 
Seit 1787 lehrte Schmid (f. o.) „Srundsätze ber Eugendlehre" für bie jüngsten Abteilungen. 
1788 gab Schwab als Übergang von ber Philologie zur Philosophie eine Erklärung von 
Sedikes Historia philosophiae antique, 1789 zu demselben Zweck eine Erklärung einiger 
philosophischen Schriften Ciceros. Bardili las gleichfalls über Enzyklopädie ber Wissen- 
schaften unb „Geschichte ber Religionen unb ihren Einfluß auf ben Charakter".

Die Lehrer waren — alle im Tübinger Stift ausgebildet —: 1771—75 Jahn, 
f. o. (daneben 71—72 Drescher); 1772—90 Abel (Jakob Friedrich, geb. 1751 zu Dai- 
hingen, unmittelbar aus bem Stift im Dezember 1772 als Professor an bie Akademie 
berufen, 1790 an bie Universität Tübingen abgegangen); als dessen Bachfolger 1790—94 
Bardili (Christoph Sottfried, geb. 1761 zu Blaubeuren); neben Abel bie Cübinger Pro- 
fefforen: 1775—76 Bö cf (August Friedrich, geb. 1735 zu Stuttgart, feit 1767 Professor 
ber Philosophie in Tübingen) unb 1778 pioucquet (Cottfrieb, geb. 1718zu Stuttgart, 
feit 1750 Professor ber Philosophie in Tübingen); ferner 1778 —94 Schwab (Johann 
Christoph, geb. 1743 zu Ilsfeld, 1767 aus bem Stift ausgetreten, Hofmeister in ber 
französischen Schweig unb Savoyen, 1778 als Professor ber Logis unb Metaphysik, zu- 
gleich für französische Sprache unb Literatur, angestellt bis 1794, lehrte gelegentlich auc 
über lateinische Schriftsteller, über bie Sulgers chen Vorübungen unb über Mlathematit, 
feit 1785 Wirklicher Seheimer Sekretär beim Geheimen Rat mit bem Charakter eines 
Wirklichen Hofrats; später Hauptberater bes Herzogs Lubwig Eugen, vgl. I, 447 f.).

Als Lehrbücher würben benützt: für Alatürliche Theologie Jerusalem; für Piycho- 
logie Sulgers Theorie ber Empfindungen; für Logis unb Metaphysik Seder unb Ploucquet; 
für Moral Ferguson unb Plattners Aphorismen. Doc lehrten Abel unb Schwab fast 
immer „nach eigenen Srundsätzen"; Abel hat bann auc ein Lehrbuch ber Psychologie 
sowie ber Moral geschrieben. — Von 1775 an würben in diesem Fac — von 3öc in 
Cang gebracht — regelmäßig Disputationen bei ben öffentlichen Prüfungen veranstaltet.
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Serner würben aus diesem Gebiet in grösster Ausdehnung Aujjätze unb Abhandlungen 
von den Zöglingen in ber Schule geschrieben.

Innerhalb der Schule selbst und ihrer Lehrer hat in diesem Sac im tauf ber Jahre 
eine bemerkenswerte Entwicklung stattgefunden. Jahn, ber zuerst diesen Unterricht er- 
teilte, liesz die logischen Definitionen unb Distinktionen ber Wolsischen Philosophie, wie sie 
sic im schulmäszigen Unterricht herausgebildet hatten, auswendig lernen unb hersagen, ohne 
Derständnis zu erzielen unb anzustreben; dies würbe von den andern legrem unb dem 
Herzog als wertlos ersannt. Als bann 1773 neben ihm ber 22 jährige Abel, Schüler 
ber damals hochangesehenen Eübinger Philosophen Böc unb ploucquet, Philosophie 31 
lehren begann, wusste er durc seine frische, anregende Art sofort die Schüler lebhaft 
für Philosophie zu interessieren unb zum selbständigen Senfen in einer Weise anzuleiten, 
baß ber Religionslehrer Hartmann Ende 1774 fanb, es werbe bei den jungen Beuten 

eine übermässige Rleigung zum Disputieren unb 
Zweifeln herangezogen (f. o. S. 50), worauf 
bann ber Eübinger Böc von Unfang 1775 
bis Ostern 1776 an ber Schule zu lehren ver- 
anlaszt würbe, zugleich als Wüster unb Uniei« 
tung für Übel. Da Jahn inzwischen abgegangen 
war, lehrte barauf 1776 unb 7? Übel allein 
Philosophie. Da aber bei ber Prüfung zu Ende 
1777 Professor ploucquet dessen Unterricht 
nicht gründlich genug unb zum Materialismus 
neigend fanb, würbe dieser selbst für 1778 an 
bie Akademie berufen, zugleich um „den Herzog 
in ber Philosophie ein mehrere zu bestärken". 
Da aber ploucquet, ber, wie auc Böck, bie 3ög- 
linge wesentlich in ber Leibnitz-Wolffichen Philo- 
sophie einübte, bei ben Zöglingen mit seinem 
hauptsächlich auf das Logische gerichteten Unter* 
richt nicht viel Verständnis unb Anklang fanb 
unb von ihnen hinter Übel zurückgesetzt würbe, 
indem sie meinten, das jener „sie zwar richtig, 
dieser aber schön denken lehre", unb ba er auch 

selbst burch sein berbes, taktloses Wesen im Privatverkehr bei bem Herzog anstieß, 
würbe, gewiss ermaßen als fein Wachfolger, Ende 1778 Schwab als zweiter Profeiior 
ber Philosophie, vorzugsweise für Logit und Metaphysik, berufen, neben bem je^t auch 
vom Herzog anerfannten unb hochgeschätzten Übel, ber vorzugsweise Psychologie unb 
Moral lehrte, während Schöne Wissenschaften gemeinsamer Sehrgegenitand beider wer: 
Schwab hat biefe Lehrtätigkeit, neben ber in französischer Sprache unb Literatur bis 
ans Ende ber Karloschule fortgesetzt, übte aber, obwohl ihm eine gewisse ÖeichicflichEeit 
nicht abgesprochen wird, nicht viel Wirkung, ba er, ohne von ben Sortichritten der 
Philosophie, namentlich auch Kant, Kenntnis unb Rüc sicht auf sie zu nehmen, die ichul- 
mäßige Wolffsche Philosophie zu unterrichten fortfuhr, wie er denn späterhin als 3e: 
fämpfer ber Kantfehen Philosophie sic einen gewissen Warnen gemacht hat. achdem 
Abel 1790 als Wachfolger pioucquets nach Tübingen abgegangen war, lam in seinem 
Rach olger an ber Karlsschule, Bardili, ein erklärter Anhänger und Vertreter bei 
Kantichen Philosophie auf ben Lehrituhl, ber aber wegen ber furzen Sauer feiner XEe 
tätigfeit nicht mehr zu eigentlicher Wirkung gelangt ist.
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So ist denn nac der Zeitdauer und der Seltung Abel3) ber weitaus wichtigste 
Philosoph an der Karlsschule, ber eigentliche Pertreter dieses Sachs geworben und ge- 
blieben. Auc er hat in ber Zeit seiner Wirksamkeit an ber Schule Entwicklungen und 
Wandlungen durchgemacht. Sleic zu Anfang seiner Lehrtätigkeit legte er dem Herzog
einen Entwurf vor „zu einer Seneralwissenschaft ober Philo- 
sophie des gefunben Verstandes, zur Bildung des Seschmacks, 
des Herzens unb ber Vernunft", der, wenn auc inhaltlich 
späterhin mehrfach modifiziert, doc bie ganze Art seines 
philosophischen Unterrichts charakterisiert. 3m Segensat zu 
Jahns Unterricht wollte er, dasz bie Philosophie sich nicht 
bloss an ben Kopf, fonbern auc an bas Herz ber Schüler 
wende; bie übrigen Fächer bes Unterrichts sollten ben Stoff 
liefern, aus welchem durc sokratische Methode eine Philo- 
sophie ber Uatur unb bes Menschen zu abstrahieren sei; 
dadurc solle bas Denken ber Schüler geschärft unb eine 
„natürliche Logik" in ihnen gepflanzt werben. Die all- 
gemeinen Begriffe, „die jeder Mensch als Mens c notwendig 
braucht, unb bie bie Absicht haben, ihn aufgeklärt unb ge- 
fittet zu machen", will er in ein System zusammenfassen unb Professor Abet 
gliebert ben gesamten Stoff in folgenbc Abschnitte: 1. Die
Körperwelt: ihre Seschichte, ihre Sesetze unb Philosophie
über dieselben. 2. Der Mlensch: Psychologie nac ihren wesentlichen Seilen, Philosophie 
ber Seschichte; bann Moral, Schöne Wissenschaften unb Togit, endlich das Leben eines 
wahren Weltweifen. 3. Don ber Welt überhaupt: Sesetze, nach benen sie regiert wirb, 
Bestimmung, Ursprung. 4. Der Weltschöpfer. — Wenn in diesem, freilich nicht eben 
sehr klaren, plane ein gewisser grosser Wurf unb eine, wenn auc mehr scheinbare, 
Selbständigkeit in ber Aufstellung eines umfassenden Systems nicht zu verkennen ist, 

unb wenn er auch später zeitweise bebauten über bie 
Seelenkräfte geäußert hat, in benen man Unklänge an 
ben Materialismus finden konnte, so fehlte ihm hoch bie 
nachhaltige Energie unb vor allem bie Denkschärfe, um 
ein Reformator ber Philosophie unb bes philosophischen 
Unterrichts zu werben; er hat weiterhin unter bem Ein- 
flu^ ber Kritik, bie seine Wirksamkeit von verschiedenen 
Seiten, hauptsächlich von bem hochangesehenen pioucquet 
fanb, wohl auch infolge eigener innerer Entwicklung sich 
allmählich mehr unb mehr ben sonst herrschenden philo- 
sophischen Lehren unb Methoden angepasst, so ba^ seine 
Philosophie sic von diesen nicht mehr wesentlich unter; 
scheidet. Sie steht auf bem Boden bes Leibnit-Wolffschen

Professor Abet Systems, sucht aber zugleich unter bem Einfluß einerseits
(aus späterer Seit) der englischen Sensualisten, hauptsächlich Locke, anderer-

feits ber schottischen Moralisten, hauptsächlich Shaftes- 
bury, Ferguson unb Hutcheson, gelegentlich auch ber französischen Materialisten unb ber 
deutschen Aufklärungsphilosophen Sulzer, Sarve, Mendelssohn barüber hinaus unb 
zu eigenen Aufstellungen zu gelangen, ohne sic doc über bas Eklektische zu erheben. 
In ben grossen Fragen von Körper unb Seist, Welt unb Sott gelten Dualismus unb 
Theismus als erwiesen unb feftftehenb, unb auch die Autorität ber Bibel bleibt un- 
bezweifelt, so bass sic im Unterricht zwischen Religion unb Philosophie kein Wiberfpruch 
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erhob. In der Psychologie vertrat er mit besonderem Eifer die Einfachheit der Seele 
und ihre Unsterblichkeit (als eine Forderung der moralischen Weltordnung), in der 
Moral die Slückj eligkeitstheorie: das höchste Sut ist Slückseligkeit; diese wirb nur 
erreicht durch Tugend und Liebe, diese wiederum durc Erkenntnis des Menschen unb 
Gottes, durc „richtige Begriffe"; also wahre Erkenntnis, Wissen, Weisheit führt zum 
wahren Glück, ber tugendhafteste slensc ist ber glücklichste, unb umgekehrt. — Als 
bann Kants großze Werfe erschienen, hat Abel sie nicht etwa ignoriert, sondern sic in 
feinen Schriften, bie seit 1784 erschienen, angelegentlich mit ber kritischen Philosophie 
beschäftigt unb sic einigermassen davon beeinflussen lassen, so daß er selbst sich für einen 
Falb-Kantianer hielt; indes hat er bie Srundgedanken ber Kantschen Philosophie sic 
nicht anzueignen vermocht, wohl überhaupt nicht eigentlich verstanden, unb blieb so in 
ber Hauptsache auf bem Boden ber Popularphilosophie stehen.

Ein Philosoph von wissenschaftlicher Bedeutung, von selbständiger Stellung unb 
Leistung in ber Entwicklungsgeschichte ber Philosophie ist also Abel nicht gewesen, unb 
doch übertraf er bie meisten Lehrer ber Karlsschule an Ansehen unb Wirkung bei ben 
Zöglingen. Diese Wirkung übte er hauptsächlich durc feine Persönlichkeit unb feine 
Lehrweife. Klein von Wuchs, etwas beleibt, war er doc von grosser Beweglichkeit, bie 
ihn auch feinen Lehrvortrag nicht vom Katheder aus, sondern in raschen Schritten durchs 
Zimmer gehend halten liesz. Auc pflegte er vor unb nac ber Vorlesung Sespräche mit 
bem einen unb anderen Zuhörer anzutnüpfen. Dabei war sein Wohlwollen unb warmes 
Interesse für bie Zöglinge kräftig zu spüren, unb durc bie Sanftheit, Lauterkeit unb 
echte Güte seines Wesens flößte er allseitig Pertrauen unb Liebe ein, besonders in den 
ersteren Jahren, als er selbst noc mit feinen Schülern lernte, stellte er sic auf einen 
freundschaftlichen Fuß mit ihnen, so daß bie Zöglinge ihn eine „Alathanaeljeele", ben 
„engelgleichen Mann" nannten. Aber auc durc seine &eh rw eife: ba bie in der 
Zeitrichtung liegenbe unb von ihm vertretene Art des Philosophierens an scharfes 
kritisches Denken feine hohen Ansprüche stellte, vielmehr von gewissen Voraus- 
setzungen ausgehend bie Erscheinungswelt verstehen zu lehren suchte unb dabei zu- 
gleich wesentlich praktisch gerichtet war, bilbete sie in geschickter Behandlung für bie 
Jugend biefes Lebensalters unb biefes Zeitalters eine nicht unverdauliche und höchst 
zusagende geistige Aahrung. Abel befolgte im allgemeinen bie Wethobe, bie einzelnen 
Erscheinungen zu sammeln, aus diesen bas Seset abzuleiten unb daraus wieder bie 
Einzelerscheinungen zu beleuchten unb zu erflären, also in ber Hauptsache ein induktives 
Verfahren. Dabei brachte er nun eine Sülle von proben aus ber Aatur unb bem Leben, 
ber Geschichte unb ber Dichtung, antifer unb moberner, bei, machte auc bie Zöglinge 
auf weitere literarische Werfe aufmerksam, bie er ihnen wohl gerne auch aus seiner 
eigenen Bibliothet lieh, unb bot ihnen so einerseits eine für ihr Alter verhältnismäßig 
umfaffenbe Kenntnis ber Wirklichkeit unb einen weiten Umblies in ber Literatur, ber 
wissenschaftlichen unb ber schönen, andererseits pflanzte er ihnen das Streben unb bie 
Gewohnheit ein, alles einzelne unter allgemeine Gesichtspunkte zu bringen und von diesen 
aus wieder bas einzelne sic verftänblid) zu machen. Da er zugleich ein Sreund und 
Kenner ber schönen Literatur war, wie er ja immer zeitweilig auc über Schöne Wissen - 
schaffen las, selbst auch hinreißzende Beredsamkeit befass unb über bie philosophischen 
Gegenstände, in bem weiten Sinn bes Worts, ber bei ihm unb damals überhaupt 
üblich war, mit Benützung ber reichlichen bafür zur Verfügung stehenden Zeit bie 50g- 
linge Aufsätze ausarbeiten liess unb diese forrigierte unb besprach, hat er um gute, 
gewandte unb schöne Darstellung bei feinen Schülern sic große Verdienste erworben. 
Da man endlich ben Eindruck besam, das bie von ihm gelehrte Tugend bei ihm nicht 
bloss Worte, fonbern in feiner Person Cat unb Leben fei, unb daß Streben nach Er 
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kenntnis und Mitteilung des Erkannten ihm die tiefste innere Befriedigung gewähre, 
hat er auc in der Richtung darauf, tugendhaft zu handeln und zu fein und in edlem 
Erkenntnisstreben feine Befriedigung zu finden, mächtige Wirkung geübt. So sind denn 
von diesem beliebtesten aller Lehrer ber Karlsschule auc die stärksten, fruchtbarsten und/ 
edelsten Anregungen ausgegangen, die um so nachhaltiger waren, als auc die Sach- 
wissenschaften, die nac ober neben ben philosophischen Studien betrieben wurden, ber 
allgemeinen Zeitrichtung entsprechend alle mehr ober weniger in philosophischem Sinn 
gelehrt unb behandelt würben.

Und so war denn überhaupt ber philosophische Unterricht an ber Karlsschule, 
trotzdem daßz er wenig in die Tiefe ging unb wenig bebeutenben wissenschaftlichen Sehalt 
hatte, von ber größten Wirkung. Freilich, daßz in bicfcr Philosophie Worte unb Redens- 
arten eine große Rolle spielen, ist auch hier nicht ohne Einfluß geblieben; ber Phrasen- 
schwulst unb bie Eugendrednerei, bie in ber Karlsschule in Rede unb Schrift einen so breiten 
Raum einnehmen, stehen dazu nicht auszer Zusammenhang; in ben vielen schönen Worten 
ging Klarheit unb Schärfe vielfach verloren. Aber bie Kehrseite ist hoch weit über- 
wiegenb: mächtige Weckung des philosophischen Interesses, des spekulativen Denkens, Hin- 
lenkung, Erziehung unb Gewöhnung dazu, ben Singen auf ben Srund zu gehen, das 
Wahre unb Echte vom Schein zu unterscheiden, bie Einzelerscheinungen ber Aatur wie 
des Seistes, ber Wissenschaft, ber Geschichte, wie des Praktischen beftänbig in ihrer 
Wechselwirkung unter philosophischen Sesichtspunkten zu betrachten, infolge davon nicht 
am schalen Zeuge zu lieben unb sich in Einzelheiten unb Kleinigkeiten zu verlieren, 
fonbern alles einzelne in den Zusammenhang des großen Sanden zu bringen unb hienac 
zu behandeln unb zu werten unb mit freiem, weitem Blick bie Welt zu betrachten, bas 
ist ein zweifelloses Verdienst dieses Unterrichts, unb in biefer Richtung hat bie Karls- 
schule gewaltige Spuren hinterlassen in ihren bedeutendsten unb berühmtesten Schülern, 
wie auc bei ber großen Waffe derselben, ein Vorzug, beffen sie sic selbst lebhaft bewußt 
gewesen finb unb ber ihnen von ben Zeitgenossen auc willig unb übereinftimmenb zu- 
erkannt würbe.

Leibesübungen

Als Abschluß bes vorbereitenden unb gemeinsamen Unterrichts mögen hier noc 
bie Leibesübungen eingefügt werben.

Diese waren an ber Karlsschule, zumal bei ber großen Zahl von Lehr- unb Arbeits- 
ftunben, bie sitzend zugebracht würben, ein auc von ber Leitung ber Anstalt lebhaft 
anerkanntes Bedürfnis. Zunächst tonnte bafür, was von ben Stunden von 11—2 unb 
abends von 6—9 Ahr nicht durc Anzug, „Rangieren" unb bie Mahlzeiten ausgefüllt 
war, in freier Weife benützt werben, unb bie Anstalt besaß bafür gute Einrichtungen: 
bie großen Höfe bes Sebäudes unb ber Rangiersaal boten reichlichen Kaum zum Spielen, 
Springen unb Ringen; es würben englische, französische unb deutsche Spiele, besonders 
Ballspiele, teilweise unter Leitung unb Witwirtung bes Aufsichtspersonals gespielt, auch 
zum Voltigieren waren Einrichtungen vorhanden, ferner im 8 arten bie brei -Seen zum 
Baden unb Schwimmen — wozu im Sommer wöchentlich 2—3mal Doppelstunden be- 
willigt, auch Schwimmunterricht erteilt würbe — unb zum Rudern auf dazu vorhandenen 
Booten. Zeitweise würbe auc (nachmittags 1—2 Ihr) unter bem Befehl ber Aufseher 
exerziert, was für bie künftigen Wilitärs, aber auc für bie übrigen Zöglinge wegen 
ber in ber Anstalt herrschenden militärischen Formen notwenbig war. Sonntagnach- 
mittags unb häufig auch werttags nach Eisc würben in militärischer Ordnung Spazier- 
gänge gemacht.
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Aber auc im Unterrichtsplan waren besondere Stunden für Leibesübungen aus- 
gesetzt, und zwar für Eanzen, Fechten und Reiten. Eigentlich bilden diese Übungen hier 
nur einen verfümmerten Ausläufer der in den älteren Ritterakademien in weit größerem 
Umfang betriebenen ritterlichen Übungen; doc werben sie in den Lehrplänen nie unter 
diesem Sesichtspunkt, sondern lediglich unter dem der Körperbewegung aufgeführt unb 
bilben also einen Ersatz für das damals noc ganz unbekannte heutige Eurnen.

Das Saugen würbe von 1771 an in ben untersten Abteilungen mit 4, 3 unb 2, 
vom 4. ober 5. Jahr an durc alle weiteren Studienjahre hindurch in 1 Wochenstunde 
als Prlichtfac betrieben, großenteils wechselweise mit Fechten, Reiten unb Zeichnen; feit 
1783 scheint es von ben philosophischen Abteilungen an freiwilliges Sac gewesen zu 
fein. Die Lehrer („Hausmeister") waren I alter, Sohn (geb. 1731 zu Ludwigsburg), 
1771—86, Kofel (geb. 1756 zu Ludwigsburg) 1775—94, beibe Sänger am Cheater; 
Malter, Dater (geb. 1700 zu Purto in ber Gascogne, früher Ballettänzer, jetzt auf 
einem Ruheposten), 1778—84; daneben vorübergehend anbere Eheatertänzer. Her Eanz, 
von bem Eheatraltanz, von dem hier abgesehen wirb, auc als „Alobeltanzen unter- 
schieden, war wesentlich Menuettanz, ben die Zöglinge unter sic lernten. Im Sehr 1772 
würben auch preise im Menuettanzen erteilt, weiterhin aber nicht mehr. In bemfelben 
Jahr würben auch an einem Abend ber Prüfungstage von 60 Eleven zwei Balletts 
getanzt. Später scheinen nur die für ben Sängerberuf bestimmten Zöglinge an solchen 
Aufführungen teilgenommen zu haben.

Has Sechten würbe im Jahr 1771 mit den älteren Zöglingen, feit 1774 an einer 
ber brei obersten vorbereitenden Abteilungen begonnen unb bis 1783 durc bie übrigen 
Abteilungen hindurch in 1, bei ben militärischen in 2 Wochenstunden als Pilichtfac 
betrieben. Seit 1783 war cs nur für bie militärischen Abteilungen Pilichtfac mit je 
2 Wochenstunden ; bie übrigen Zöglinge erhielten ben Unterricht in 1 Wochenitunde, unb 
zwar wahrscheinlich nur bie philosophischen Abteilungen als Pilichte, bie übrigen als 
freiwilliges Fach. Die Lehrer waren anfangs bie in Stuttgart wohnenden gechtmeifter 
Sabarte unb Dorfechter Kubler, seit 1773 Fechtmeister Nalté (geb. 1732 zu Aarbonne); 
es würbe Florettfechten „nac französischer Alethode" geübt. Duelle waren aber streng 
verboten unb sind nicht vorgekommen.

Has Reiten würbe im Jahr \7c\ mit ben ältesten Zöglingen begonnen unb 
1774—78 an den 5—7 obersten Abteilungen, 1781 unb 8 2 erst in ben Bestimmungs- 
Abteilungen gelehrt, unb zwar in allen diesen Abteilungen mit je 1 in den militärischen 
mit 2 WDochenstunden als Pflichtfach, gewöhnlich im Reithaus ber Anstalt; zuweilen 
würben auc Spazierritte gestattet. Seit 17 83 war es bei ben militärischen Abteilungen 
Pflichtfach; wieweit es auch bei den anbern Abteilungen Pilichtfac ober freiwillig war, 
ist nicht sicher zu ersehen. — Als Reithaus bes Instituts biente in Stuttgart bas frühere 
„Sutterhaus", bas 1775 für diese Bestimmung umgebaut würbe (später als „Redouten- 
faal" eingerichtet, auf bem Platze des heutigen Königsbaus).4) Die Lehrer waren - 
mit Unterstützung durc herzogliche Bereiter — Hof- unb Akademiestallmeister Discher 
(Joh. Eberhard Ludwig, geb. 1730 zu Ludwigsburg, früher Stallmeister in verschiedenen 
Stellungen, 1781 Kang eines Rittmeisters) von 1771 bis zu seinem Cod 1788; bann 
dessen Aachfolger Bühler bis 1794. Von letzterem finbet sic 1789 92 auch eine 
Vorlesung angekündigt „Über bie Reitkunst in ihrem ganzen Umfange mit Erklärung 
ber Aaturgeschichte bes Pferdes", von 1792 an als „Theoretischer Unterricht in ber 
Prerdewijsenschaft" bezeichnet.



Die Hohe Karloschule. 79

b. Dir brruflide Husbiluung

Siegel her Karlsschule

Der bisher besprochene Unterricht hat in der Sesamtheit ber Karlsschule nur vor- 
bereitenden Charakter; er war nie Selbstzweck der Schule und bestand nie für sich allein, 
nur die berufliche Ausbildung war der eigentliche Zweck und Ziel der Schule. Auc 
äuszerlic bestand seine scharfe Scheidung zwischen den beiderlei Sruppen, sofern die 
Zöglinge beider der gleichen disziplinarischen Ordnung unterworfen waren und der Uber- 
gang von der unteren in die obere nac Erledigung der betreffenden Kurse ganz wie 
sonst von einer Abteilung in die andere erfolgte, wenn der betreffende von der Anstalts- 
Leitung als dazu befähigt angesehen würbe; auc der Unterricht war nicht streng ge- 
schieden, sofern nicht nur in den ersten Jahren ber Schule die Berufswijsenschaften neben 
ben vorbereitenden gelehrt wurden, sondern auc weiterhin die allgemein bilbenben Fächer 
sic noc sehr bebeutenb in die Jahre ber Berufs- 
ftubien hinein erstreckten, wie dies bei ben einzelnen 
Fächern ausgeführt worden ist. Daß ein Zögling 
nac Erledigung ber vorbereitenden Abteilungen aus 
ber Anstalt austrat, mag wohl zuweilen vorgekom- 
men fein, im Sesamtlehrplan ber Anstalt aber wurde 
barauf feine Rücksicht genommen, biefer war viel- 
mehr durchaus auf bas Durchlaufen ber ganzen An- 
ftalt innerhalb bes betreffenden Zweiges eingerichtet. 
Der Zahl nac war bas Verhältnis der in den 
vorbereitenben Studien stehenden Zöglinge zu der 
in ben Berufsstudien stehenden sehr verschieden. In 
den ersteren Jahren, ba die Zöglinge erst allmählich 
in die Aerufsftudien hineinwachsen mußten, waren 
die ersteren weit überwiegend, so noc 1778173 (in 
7 Abteilungen) gegen 75 (in 5 Abteilungen). Allmählich aber, als bie einzelnen Berufs- 
zweige je mehrere Jahresabteilungen umfaßten, gestaltete sic bas Verhältnis so, baß 
Dorbereitungssöglinge und Berufszöglinge, außer Kaufleuten und Künstlern, ungefähr 
gleich ftarf waren: 1781 128 (in 7 Abteilungen) gegen 134 (in 10 Abteilungen); 1782 
147 (in 8 Abteilungen) gegen 149 (in 13 Abteilungen) — wogn noc die Handelsleute 
in 2 Abteilungen mit runb 35, bie Künstler mit runb 50 famen.

Wenn beider Alachwelt, vielleicht auc schon bei der Mitwelt, der Berufsunterricht an der 
Karlsschule in der Allgemeinheit weniger Interesse gefunben hat als ber vorbereitende, so ist 
bies insofern nicht ganz unbegrünbet, als ber Berufsunterricht sic inhaltlich hier im wesentlichen 
in benfelben Bahnen bewegte, wie an ben sonst vorhandenen Hochschulen; feine Stellung im 
Sesamtleben ber Schule aber, ferner vieles Eigentümliche in Einrichtung unb betrieb der ein- 
feinen Ausbildungszweige unb bie Bedeutsamkeit feiner Leistungen machen eine Darstellung 
desselben zum selbstverständlichen Erfordernis. Da jedoc hier auf den Inhalt ber einzelnen 
Disziplinen einzugehen schon durc bie gebotenen Raumgrenzen zum voraus ausgeschlossen 
ist, wirb sic im folgenben bie Darstellung in ber Hauptsache barauf beschränken müssen, 
bie Lehrfächer, Lehrer unb Lehrbücher der einzelnen Berufswissenschaften zu verzeichnen.

Die Anordnung innerhalb biefer war bis 1782: juridische, militärische, kamera- 
listische, forstliche, medizinische, Handels-Abteilungen, Künstler; von 1783 an in den Dor- 
lefungsvergeidjniffen: Religion, juridische, medizinische, militärische, ökonomische, philo- 
sophische Fakultät (bie letztere mit den philologischen Abteilungen), Fakultät der Künste. 
Im folgenben soll, nachdem die Religion unb der philologische unb philosophische Anter- 
richt schon erlebigt ist, bie letztere Anordnung eingehalten werden.
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Der juriftifchr Unterricht

Der juristische Unterricht stand seit seiner Einrichtung in den Anfangsjahren der 
Schule, wie nac seiner Organisation als „Juridische Fakultät" an der Spitze der beruf- 
lichen Unterrichtszweige und galt als deren vornehmster. 1774 zum erstenmal auf- 
tretend erweiterte er sic von 1 auf (feit 1784) 4 Abteilungen; 1779 wurde die Kurs: 
bauer auf 4 Jahre festgesetzt, 1783 auf 3 Sahre eingeschränkt, aber 1788 wieber auf 
4 Jahre erweitert. Die Sesamtzahl ber Juristen an ber Karlsschule wirb auf 357 
angegeben; in ber Blütezeit ber Schule gehörten gleichzeitig 40—50 Zöglinge diesem 
Berufszweige an. Der Juris muszte bcn ganzen vorbereitenden Unterricht, einschliesz- 
lich des Griechischen, durchlaufen, tatsächlich war aber biefer bis 1782 beim Eintritt 
in bic Berufsabteilungen nicht erledigt, vielmehr waren noc im ersten, teilweise auc 

im zweiten Jahr bes Berufsstadiums außer Religion
unb Leibesübungen auc Französisch, Englisch, Öe- 
schichte, Altertümer, Mathematik, Physik, Philosophie 
für ihn Pflichtfächer. Alac bem plan von 1783 wur- 
bcn bie vorbereitenden Fächer im Prinzip alle in ben 
philosophischen Abteilungen erledigt unb für bas 
eigentliche juristische Studium 3 Jahre als genügenb 
bezeichnet. Was von allgemein bildenden Fächern in 
diesen Jahren dazu genommen würbe, war außer ber 
Religion in ber Hauptsache freiwillig, doc werben 
Vorlesungen über biefes unb jenes allgemein bilbenbe 
Fach, so namentlich über neuere Seschichte, auc ferner- 
hin als obligatorisch genannt, unb von ber Möglichkeit, 

neben bcn eigentlichen Fachwissenschaften Vorlesungen in allgemein bilbenben Digsiplinen 
ober in anderen Fachwissenschaften zu hören, würbe von bcn einzelnen ausgiebiger Sebrauc 
gemacht. 1788 würbe, wie erwähnt, wieber ber 4jährige Kurs für bas Normale erklärt.

Als Lehrer in bcn juristischen Fächern waren im ganzen 17 Professoren tätig, 
wozu 4 doctores legentes (Privatdozenten) unb 3 Lehrer für Hilfsfächer kommen; 
gleichzeitig waren 177 4 2, 1775 —78 3, 1779 —8 0 4, 1781 82 5, von 1783 an 6 C
Professoren angestellt.

Als erster Lehrer ber Rechtswissenschaft würbe Ende 1773 berufen Deyd (o- 
hann Friedrich, geb. 1748 zu Alpirsbach, ftubierte in Tübingen unb Göttingen bis 177 1, 
1772 Kanjlciabvofat, 1781 Charakter als Regierungsrat), ber 1775 als wirklicher Re-
gicrungsrat abging.

Nachdem 1774 Seybold (Joseph Friedrich, geb. 1749 zu Brackenheim) angeitellt 
worben, aber schon 1775 als Stadtschreiber nac Brackenheim abgegangen war, würbe als
zweiter Hauptprofesor 1775 berufen: _

Bcuß (Joh. August, geb. 1751 zu Horrheim, ftubierte in Tübingen, Ie71 $op 
gerichtsadvotat, 1781 Charakter als Hofrat), ber bis 1794 in biefer Stellung blieb.

1776 würbe als britter Professor berufen 6 oc ft etter (Johann Heinrich, geb. 1751 
zu Ludwigsburg, ftubierte in Tübingen zuerst Theologie im Stift, bann Rechtswissenschaft, 
1774 Kanzleiadvokat in Stuttgart, 1776 als Professor bes kanonischen Rechtes an- 
gestellt, 1781 Charakter als Hofrat), ber 1787 als Syndikus nac Frankfurt abging.

Ende 1779 würbe Seorgii (Eberhard Friedrich, geb. 1757 zu Stuttgart) berufen, 
ging aber schon 1781 als Oberamtmann nac Beilstein ab; als fein Aachfolger trat 1781 
Seeger ein (Karl Friedrich, geb. 1755 zu Ötingcn, Advokat in Tübingen), ber aber 
schon 1783 als Syndikus nac Frankfurt abging.
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1782 würbe als erster Zögling bcr Anstalt in diesem Sac .zum Lehramt berufen 
v. Alormann (Philipp Christian Friedrich, geb. 1756 zu Stresow in Pommern, Zög- 
ling ber Akademie \ëc2—78, 1773 Grand Chevalier, 1778 wirklicher Regierungsrat), 
ber neben seinem Derwaltungsamt biefen Lehrauftrag bis 1792 beibehielt.

1783 würbe Eljäßzer (Karl Friedrich, geb. 1746 zu Stuttgart, studierte in 
Tübingen unb Söttingen, seit 1775 Professor in Erlangen) auf Srund eines Besuchs 
bes Herzogs in feinen Vorlesungen in Erlangen als Regierungsrat unb Professor an- 
gestellt, ber bis 1794 verblieb.

1783 würbe ferner Bat (auc —3 geschrieben) (August Friedrich, geb. 1757 in 
Regensburg, 1773—78 Zögling bcr Akademie zuerst als Militär, bann Jurist, barauf
nach Regensburg beurlaubt) als Professor angestellt, ber gleich- 
falls bis 1794 verblieb.

1784 würbe Scheidemantel (Heinrich Sottfried, geb. 1739 
zu Sotha, ftubierte in Jena, seit 1769 Professor bafelbft) auf 
Srund eines Besuchs bes Herzogs in Jena als Regierungsrat 
unb Professor berufen, bcr am 1. Januar 1788 starb.

1787 würbe v. Marschall (Karl Wilhelm, geb. 1764 zu 
Asperg, Zögling der Akademie 1773—87 als Jurist, Hofjunker), 
als auszerordentlicher Professor angeftellt, bcr 1791 abging.

1788 würbe Danz (Wilhelm August Friedrich, geb. 1764 
zu Wetzlar, früher Advokat, bann Hofmeister eines Eleven in 
Stuttgart) nac Scheidemantels Cod als Professor angestellt, bcr 
bis 1794 verblieb.

1789 erhielt Nohl (Benjamin Ferdinand, geb. 1767 zu Stutt- 
gart, Zögling bcr Akademie 1781—87, bann auf Reisen) die Stch 

Professor Bat

lung eines außerordentlichen, 1791 die eines ordentlichen Professors, bcr ebenfalls bis 
1794 verblieb.

Als doctor legens trat an ber juristischen Fakultät auf: 1788—91 Lempp (Albert 
Friedrich, geb. 1763 zu Stuttgart, Zögling ber Akademie 1778—84, bann Regierungs- 
sekretär); 1788—91 Cotta (Christoph Friedr., geb. 1758 zu Stuttgart); 1790—94 
Speidel (Kanzlei- unb Hofgerichtsadvokat); 1792—94 Pfizer (Benjamin Friedrich, 
geb. 1768 zu Wilbberg, Kanzleiadvokat).

Die einzelnen juristischen Unterrichtsfächer, ihre Lehrer unb bie dabei zugrunde 
gelegten Lehrbücher waren — in bcr Ordnung, bie 1783 als bie normale galt — folgenbe:

Alaturrecht, nach Achenwall, später nach Feder und nach Hopfner: Heyd, Batz, 
Scheidemantel (nac eigenem Handbuch), Lamotte (f. o.);

Römische (Rechts-) Altertümer, zuerst nach Alieuport, meist nach Böhmer ober 
Selchow: Heyd, Seeger, Bat, Scheidemantel, v. Marschall, Pfizer;

Reichsgeschichte, meist nach Pütter, später auch nac Krause: Heyd, Reußz, Sey- 
bolb, Seorgii, v. Kormann, Batz, v. Mars c all, Nohl;

Institutionen, nac Hofacker: Heyd, Bat, Scheidemantel (nac bem Höpfnerschen 
Heineccius);

Pandekten ober Römisches Recht, nach Helvetius, bann Böhmer, später meist nac 
Hellfeld, auc nach Hofacker: Heyd, Eljäszer, Bat;

Deutsches Privatrecht, nach Selchow, später auch Pütter, Struv: Fochitetter, Danz, 
Spcibel;

Europäisches Völkerrecht, nach Moser, später auch Martens: Reusz, Seorgii, v. Aor- 
mann (nac eigenen Sätzen), Bat, Mohl;

Herzog Karl von Württemberg 6
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Kanonisches Recht, auc Kanonisches und Kirchenrecht und Deutsches Kirchenvecht, 
nach 3öhmer: Hochstetter, Bat, Scheidemantel, v. Marschall, Sohl;

Sehenrecht, nac Böhmer: Reus, Hochstetter, Dan;
Gemeiner Prozeß (auc Semeiner bürgerlicher und peinlicher Prozeß) nach Clap- 

roth, 3öhmer, Knorr, Danz: Heyd, Hochstetter, Seeger, Eljäszer, Dan (in Verbindung 
mit summarischem Prozeß);

Staatorecht, nac Pütter, Scheidemantel: Reuß (das ältere und mittlere nach eigenen 
Sätzen), Scheidemantel, Cotta;

Reichsprozesz (auc Theorie des Prozesses der höchsten Reichsgerichte), nac Pütter: 
Reusz, Danz;

Peinliches Recht, nac Koch: Hochstetter, v. Normann, 3an3i
Wirtembergisches Staatsrecht, nac Breyer: Reus, Cotta;
Wirtembergijches Privatrecht: Hochstetter (nac eigenem Plan), v. Hormann („wobei 

das herzogliche Landrecht zugrund gelegt wird"), Pfizer (nac eigenen Heften).
Zu diesen Hauptvorlesungen tarnen seitens der Professoren solche hinzu, die für 

Militärs, Kameraliften, Sorstleute und Handelsleute bestimmt waren, 
nämlich:. .

Kriegs- und Soldatenrecht: Heyd (nac Snügcn), Baß (nach eigenem plan), 21091 
(nac Werther); _

Kameralrecht, auc Kamerals, Forst- und Wirtichastsrecht: bochitetter (nach eigenem 
plan), Lempp (nac eigenen Heften);

Jagd- und Forstrecht, auc allgemeines deutsches und besonderes wirtembergilches 
Gorstrecht: Reuß (nac eigenen Sätzen);

Handels- und Wechselrecht: Heuß, Aohl, teils nac eigenen Heften, teils nach Putter.
Serner tarnen hinzu solche juristische Vorlesungen, die nicht regelmäßig gelesen 

und nicht an bestimmter Stelle gehört wurden:
Enzyklopädie und Methodologie der Rechtsgelehrsamkeit (auch Literatur), meist 

nac Gilbemeister und pütter: v. Hormann, Scheidemantel (nac Schott), Dan/ aiohl;
Becßtsgefcßicßte, aueß „Geschichte der in Deutschland geltenden Rechte", nach Selchow: 

Sepbold (dieser 1775 auc Geschichte der Rechtogelehrjamkeit), v. Hormann, Sifäßer, 
Scheidemantel (in Verbindung mit den Altertümern des römischen Staatsrechts), ilobl - 
diese beiden Vorlesungen von 1788 ab an den Anfang gestellt ,

Staats# (und völkerrechtliche) Praxis: Reuß;
Juristische Kanzleipraris : Autenriet (ßu.), Sifäßer, Weißer (f. u.), nach Elidßer 

diese Vorlesung von 1788 ab an das Ende der Reihe gestellt j
Eerritorialstaatsrecht, nac Schnaubert: Heuß, Cotta („mit Rücklicht auf das be- 

sondere Staatsrecht des Vaterlands und die einstige Bestimmung der Zuhörer");
Exegetische Vorlesung über Wahlkapitulationen : Heuß;
Summarischer Prozeß und Kunst zu referieren: v. Hormann, Sifäßer,
Auszergerichtliche praktische Rechtogelehrjamkeit, nac Aiettelstadt: Sifäßer;
Privatfürstenrecht, nac pütter: Lempp;
Santprozesz: Lempp;
Über das deutsche Zwischenreich: Cotta;
Die allgemeine juristische Literatur, nac König: Speidel;
Lehre von gerichtlichen Klagen und Einreden: Pfizer (nach eigenem plan),
Eherecht, nac Schott: Pfizer.
Endlich galten als Hilf swiff enf c asten, die aber in den früheren Jahren Per- 

bindlic waren und woßl auc später als notwendig angesehen, jedenfalls regelmäßig 
gelesen wurden:
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Statistik (7. o.); ferner Diplomatik (auc „Arkundenkunde"), Heraldik (auc 
„Wappenkunde") und Aumismatit (auc „Münzkunde"); diese würben vorgetragen von 
Discher (Seorg Friedrich, geb. 1738 zu Stuttgart, studierte in Tübingen Philosophie und 
Theologie, 1764 Bibliothekar an der neuerrichteten Bibliothek in Ludwigsburg mit bem Eitel 
Professor, 1770 Inspektor des Herzoglichen Münz- unb Medaillenkabinetts, „Antiquarius"), 
ber 1777 zum Lehrer biefer Fächer ernannt würbe unb die beiden ersten anfangs nac 
eigenem plan, später nac Schwabe unb nac Eckhard unb Satterer, die Aumiomatit 
anfangs nac eigenem plan, später nach Schulze las, wie berichtet wirb, mit großer 
Sründlichkeit unb beftänbiger Verbindung von Praxis mit ber Theorie durch Vorlegung 
von Wappen, Urkunden unb Münzen. Als Discher 1789 starb, würbe Diplomatit und 
Heraldit übertragen an Petersen (Joh. Wilhelm, geb. 1757 zu Bergzabern, Zögling 
ber Akademie als Jurij 1773—79, barauf Anterbibliothekar), ber jetzt bic Stellung 
bes Bibliothekars unb ben Charakter als Professor erhielt unb diese Fächer nach Schwabe 
unb Sruber bis 1794 lehrte. Die Kumismatit würbe 1790 übertragen an Lebret 
(Karl Friedrich, geb. 1765 zu Tübingen, Bibliothekar unb Professor), ber sie nac Schulz 
unb Eckert, 1793 auc ältere Aumismatif nac Ethel las; 1791 hat er auch einen 
Kursus über bic Altertümer nach Hummels Lehrbuch ober eine Beschreibung Sriechen- 
lanbs nach bem Hunterschen Alünzverzeichnis angeboten. - Als Anschauungsmaterial 
biente vorzugsweise bie Herzogliche Münzsammlung.

Außerdem würbe als Hilfswissenschaft gelesen: Gerichtliche Arzneiwissenschaft von 
Jäger (f. u.).

Die Studienordnung im einzelnen ist aus bem oben mitgeteilten Lehrplan für 1782 
unb fobann aus bem nachstehenden plan für 1788 ober 1789, ber erhalten ist, ersichtlich:

1. Jahr: Enzyklopädie unb Wethobologie 3 Stunben, Rechtsgeschichte 3 St, 
Römische Rechtsaltertümer 3 St., Alaturrecht 4 St; im Winter Reichsgeschichte 8 St, 
Institutionen 6 St.

2. Jahr: Pandekten 6 St., Kanonisches Recht 6 St.; im Winter Pandekten 6 St., 
Deutsches Privatrecht 6 St.

3. Jahr: Pandekten 6 St, Staatsrecht 6 St, Europäisches Völkerrecht 5 St.; im 
Winter Pandekten 6 St, Lehenrecht 4 St, peinliches Recht 3 St.

4. Jahr: Semeiner Prozeß mit Ausarbeitungen 6 St, Reichsprozesz mit Aus- 
arbeitungen 6 St., Kanzleipraris 3 St, Literatur 4 St.; im Winter Württembergisches 
Privatrecht 4 St., Württembergisches Staatsrecht 6 St., Staatspraris mit Husarbei- 
tungen 6 St, Hußzergerichtliche bürgerliche Praxis mit Ausarbeitungen 6 St.

An bie Vorlesungen, bie wenigstens in ben ersteren Jahren teilweise in 
lateinischer, später, wie es scheint, alle in deutscher Sprache gehalten würben, schlossen 
sic meist auc praktische Ausarbeitungen unb Übungen an, bie von ben Lehrern ver- 
anlaßzt, geleitet, korrigiert unb besprochen würben. Bei ben öffentlichen Prüfungen 
würbe immer über Rechtswissenschaft geprüft unb bis 1782 über juristische Thesen unb 
Dissertationen disputiert. Den Abschluß bes Stubiums bilbete in ber Kegel „eine probe= 
schrift" aus bem Sebiet ber Rechtswissenschaft unb Verteidigung von Ehejen, feit 1782 
würbe auc bie juristische Doktorwürde in einigen Fällen von ber Fakultät erteilt. Einzelne 
Zöglinge, bic sic in ber Karlsschule ausgezeichnet hatten, so besonders v. Kormann 

unb v. Alandelsloh, würben sofort als Regierungsräte angeftellt unb machten auc 
weiterhin eine glänzende Karriere.

3m ganzen sieht man, ba^ von den Fakultäten ber Karlsschule bic juristische, ent- 
sprechend ihrer Stellung an ber Spille ber Schule, von ihren Zöglingen bic umfaffenbfte
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Ausbitbung verlangte uns mit Lehrern und Vorlesungen weitaus am reichsten aus- 
Gestattet war; sie dürfte darin hinter wenigen ihrer Zeit zurückgestanden sein und ole 
meisten übertroffen haben. So sagen die Professoren Heyd, Reusz, Hochstetter, Seeger 
in einer Eingabe vom 11. November 1782: Enzyklopädie, Römische Altertümer, Altes 
Seutiches Staatorecht, Altes deutsches Privatrecht, Kriegsrecht, Sortrecht, Kameralrecht, 
pölt errecht, Wechselrecht werben auf anbern Universitäten nicht gelesen, und es leien 
bafür großenteils auc keine Lehrbücher vorhanden. Doc sind unter ben teurem wenig 
ausgesprochene Individualitäten zu erkennen ; mehrere waren ja auch nur Furze veit 
an ber Schule tätig (Seybold, Seorgii, Seeger, Scheidemantel, v. alarschall, alobl und 
Sie 4 doctores legentes). Don ben älteren hatte bie Aehrzahl, auch ein Seil der 
jüngeren, ihre Studien an ber Landesuniversität gemacht, bie Karlsschule selbst ist von 
1782 an unter ben teurem vertreten durc v. Hormann, Bal, v. Alarichall, dlobl, 
Sempp. Die eigentlichen Säulen des juristischen Unterrichts waren Reuß und 
fetter bie (während an ben beiben anbern erstangestellten Professoren Heyd und Sepbold 
ber tzerzog „zu wenig Feuer" fand), als vorzügliche Lehrer allgemein „anerkannt und 
aescbäüt waren. Besonders beliebt unb wegen seiner Seiftest unb Charaktereigenicharten 
inb seiner vielseitigen Bildung gerühmt war 6 o c st etter, ber sic auch um allgemeine 
Ancelecenheiten ber Schule vielfach bemüht unb verbleut gemacht hat; insbefonbere war 
er ber Verfasser ber Stundenpläne — für welches bornenvolle Seschäft er jährlich jwci 
Eimer guten Wein" aus bem Bosselier besam — unb später zeitweise des Unterrichts: 
ptans gelegentlich auc ber Beschreibung des Jahrestags unb verschiedener gutachtlicher 
Äußerungen über allgemeine Einrichtungen ber Schule. In dieser letzteren Beziehung 
steht ihm 301 zur Seite, ber 1783 bie offizielle Beschreibung ber Schule verfaßt hat 
in demselben Jahr in französischer Übersetzung von Uriot als Déscription de 1 Uni- 

versité Caroline â Stuttgart erschienen), für ihre Zeit das wichtigste Dokument über 
bie Karlsschule. Don Scheidemantel wird lichtvoller, lebhafter, fließender Vortrag 
unb humorvolles, gefälliges Wesen gerühmt. - Die Zöglinge dieses Sweigs haben 
an ben Vorzügen bes Unterrichts an ber Karlsschule, sowohl des allgemein bildenden 
als bes fachloisjenschaftlichen, den vollsten Anteil unb Vorteil gehabt unb b urch ihre 
spätere Herufstätigtcit in verschiedenen Stellungen unb Ländern, darunter namentlich 
viele (1z) als Minister in verschiedenen Staaten, bie Ereiilichkeit ihrer Ausbilbung bewa o1 .

Der mebizinildje Unterricht (nebit Daturgelchichte unb Chemie)
Der medizinische Unterricht würbe nach bem Einzug ber Schule in Stuttgart 31 

Hnfana bes Jahres 1776 den bisherigen Unterrichtseinrichtungen hinzugefügt, nicht weil 
er für bas Land ein Bedürfnis gewesen wäre, ba bie Universität Tübingen eine mebv 

zinische Fakultät besaß, sondern zur Vervollständigung 
ber Schule zu einer alles umfassenden Hochichule, 
zur weiteren Hebung ihrer Bedeutung und ihres 
Ruhms. Dem gemäß erhielten anfangs bie medizini- 
schen Abteilungen ißren Plat hinter ben juristischen, 
militärischen, kameralistischen unb forstlichen, nac 
ber Erhebung ber Karlsschule zur Universität aber 
nahm bie „Medizinische Fakultät" in ber Reihe der 
Fakultäten ben zweiten Platz, nac der juristischen, 
ein. Huf bie Aufforderung, bie ber Herzog gegen 
Ende des Jahres 1775 an die am Schluß des vor- 
bereitenden Unterrichts stehenden Zöglinge richtete.
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melbeten sic für das medizinische Studium 7 Zöglinge, mit denen nun ber Anfang 
gemacht wurde. Der medizinische Kurs war auf 3 Jahre berechnet, erweiterte sic aber 
tatsächlich bis zum Abschlusz bei ben meisten auf 4 ober 5 Jahre; doc bestauben nie 
mehr als 2 Abteilungen gleichzeitig, und bie einzelnen Abteilungen zählten nur 5—10 Zög- 
linge. Die Gesamtzahl wirb einschlieszlic ber Stadtstudierenden auf 182 angegeben, jeden- 
falls war unter ben Fakultäten ber Schule bie medizinische bie am wenigsten zahlreich 
besuchte. Vorausgefe^t würbe für ben .Eintritt in bas medizinische Studium bie gesamte 
Vorbildung, welche bie Schule bot, einschlieszlic bes Sriechischen. Von ben allgemein 
bildenden Fächern würben in ben Jahren bes Fachunterrichts fortgeführt ausser ben 
Leibesübungen Religion, Französisch unb Englisch, Seschichte, teilweise auch Aiathematit, 
Physik, Philosophie, Schöne Wissenschaften unb Zeichnen.

llicht als allgemein bilbenbes Sac — weshalb es denn in ben vorbereitenden 
Abteilungen nicht gelehrt würbe —, fonbern als zum Fachstudium gehörig galt bie 
Naturgeschichte mit Chemie. Diese Fächer würben denn auc zur medizinischen 
Fakultät gerechnet unb mit besonderer Berücksichtigung ber 
Bedürfnisse ber Mediziner gelehrt; ba aber in ben hiezu 
gehörigen Einzelfächern ausser ben Medizinern auch Kameras 
listen unb Forstleute unb ferner bie Handelsleute unb Künstler 
in 2—3 Wochenstunden unterrichtet würben, werben sie hier 
für sic vorauszunehmen sein.

Im Jahr 1774 hat ber Hofmedikus Storr (Sottlieb 
Konrab Christian, geb. 1749 zu Stuttgart) mit bem Unters 
richt in Naturgeschichte (unb Osteologie) begonnen unb einen 
eingehenden Entwurf bafür ausgearbeitet, würbe aber in 
bemfelben Jahr als Professor nach Tübingen berufen. Von 
1774 an lehrte bann bie Alaturgeschichte ber ^ofmebitus 
Reußz (Christian Sottlieb, geb. 1742 zu Sulz, in Tübingen 
unb Strassburg zum Arzt ausgebilbet, 1774 als Akademie- 
medikus angestellt mit bem Charakter eines Hofmedikus, 1781 
eines Leibmedikus, bis 1794), unb zwar bie drei Reiche abs 
wechselnd, auszerdem Chemie unb materia medica (Arzneimittellehre); neben ihm feit 1780 
Köstlin (Karl Heinrich, geb. 1756 zu Brackenheim, in Tübingen unb Strasburg zum Arzt 
ausgebilbet, nach längeren Reisen Ende 1780 als Professor ber Naturgeschichte angestellt, 
zugleich Hofmedikus unb Aufseher bes botanischen artens), ber aber schon 1783, 28jährig, 
an ber damaligen Seuche starb. Dazu lehrte ber Sarteninspektor Martini (geb. 1 702) 
Botanif nach Linné von 1776 bis zu seinem Tod 1781, teils theoretisch, teils hauptsäch- 
lieh praktisch durc Sänge aufs Feld, wo bie Pflanzen gezeigt und erklärt würben. 
1785—89 erteilte auch ber Inspektor des Alaturalienkabinetts Discher (Joh. Friedrich, 
geb. 1726 zu Stuttgart) naturgeschichtlichen Unterricht. Als befonberes sac würbe feit 
1780 noch gelehrt unb teilweise in ben Lehrplan ausgenommen: Pflanzen- unb Eierzeichnen 
unter Leitung von Kerner (Joh. Simon, geb. 1755 zu Kirchheim, 1770 für Särtnerei in 
bie Karlsschule ausgenommen, 1780 als Lehrmeister ber Botanik angestellt, 1781 »Botani- 
cus«, später Hofrat, feit 1792 Mitglied ber ökonomischen Fakultät bis 1794), ber weiters 
hin auch selbst theoretischen unb praktischen Unterricht in ber Botanik, barunter speziell 
ber „ökonomischen Botanik" erteilte. Von 1791 an lehrte Professor Widenmann (f. u.) 
Mineralogie nac bem Wernerschen System; seit 1790 lehrte Kielmeyer (Karl Friedr., 
geb. 1765 zu Bebenhaufen, 1773—86 Zögling ber Anstalt als Mediziner, nac längeren 
Reisen 1790 zum Lehramt für Zoologie berufen) Zoologie, anfangs nac Blumenbach,
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Professor Kielmeyer 
(aus späterer Seit)

später nac eigenen Heften; 1793 las er 
„über die Entwicklung der Organisation". 
— Seit 1783 war der naturgeschichtliche 
Unterricht allen Zöglingen zugänglich ge- 
macht. 1784—88 bestand unter den 
Zöglingen ein Alaturhistorijcher Verein 
unter der Leitung des Zöglings Euvier.

Als Lehrbüche r wurden benützt : 
für Mineralogie Dogel, dann Lehmann, 
Smelin; für Zoologie Blumenbach, für 
Botanik Dietrich, auc Jacquin, Succow, 
teilweise Särtner. — Einen eigenen bo- 
tanischen Sarten hatte bie Schule nicht, 
es wurde dafür der öffentliche botanische 
Karten benützt; für Zoologie biente das 
Alaturalienkabinett.

Seit 1778 würbe auc Chemie 
gelehrt, und zwar für einzelne Abtei- 
hingen der Mediziner unb Kameralisten 
in 2—4 Wochenstunden, von Reußz nac 
Erxleben, Lehmann, Boerhave, im wesent- 
lieben unter dem pharmazeutischen Se- 

sichtspunkt; bie Kameraliften sollten davon lernen, was für sie paffe. Der Unterricht 
war wesentlich theoretisch, ba bie Anstalt sein eigenes Laboratorium bejaß; zuweilen 
würbe für Experimente bie Walzsche Apotheke benützt. 1793 las auc Kielmeyer 
über Erperimentalchemie nac eigenen Heften.

Unter ben Lehrern galt der greife Martini als ausgezeichneter Praktiker; Reußz 
war ein gründlicher, aber trockener Gelehrter, unb mehr als praktischer Arzt, besonders 
auc als Hkademiearzt geschätzt. Der früh gestorbene Köstlin wirb als einer ber 
genialsten Lehrer ber Schule bezeichnet. Kerner wurde berühmt als Pilanzenmaler unb 

galt für einen vorzüglichen Erforscher unb Kenner 

Professor Klein 
(aus späterer Seit)

ber heimischen Flora. Der weitaus bedeutendste 
Lehrer war zweifellos Kielmeyer, der auf 
Srund der induktiven und vergleichenden Methode 
allgemeine Entwicklungsprinzipien für die orga- 
nische Welt aufstellte unb während feiner zwei- 
jährigen Lehrtätigkeit an ber Schule mit sehr 
viel Beifall, Anregung unb Erfolg wirkte.

In ben eigentlichen medizinischen Sach- 
wissenschaften sind folgende Lehrer — nach 
ber Zeit ihrer Anstellung an ber Anstalt geordnet 
— tätig gewesen:

Schon 1774, also vor ber Einrichtung bes 
medizinischen Unterrichts, wurbeK lein (Christian, 
geb. 1741 zu Stuttgart, in Strafiburg, Paris, 
Konen, Havre zum Arzt ausgebildet), mit bem 
Charakter als > Chirurgien Major« an ber 
Schule als Wundarzt, bann mit bem Beginn bes 
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medizinischen Unterrichts als Lehrer der Anatomie und 
Chirurgie angestellt, was er (seit 1787 als Leibchirurgus 
und Professor) bis 1794 blieb.

Heben ihm würbe bann als Hauptlehrer ber neuein- 
gerichteten Wissenschaft, unb zwar als Professor für innere 
Medizin, zu Anfang 1776 angestellt Consbruc (Joh. Fried- 
rich, geb. 1736 zu Stuttgart, in Tübingen, Söttingen, Strafe 
burg zum Arzt ausgebildet, feit 1759 Physikus in Vaihingen 
a. E.), ber gleichfalls bis 1794 in biefer Stellung wirkte.

Gleichzeitig mit diesem würbe als britter Lehrer, unb 
zwar als Prosektor, zu Anfang 1776 angestellt Nor statt 
(Joh. Heinrich, geb. 1736 zu Lahr, zunächst in Straßburg 
zum Chirurgen ausgebilbet, bann längere Zeit Feldscherer 
in württembergischen Militärdiensten, dazwischen, unb noc 
anfangs 1776, in Straßburg weiter in ber Anatomie aus- 
gebildet, 1782 Regimentsmedikus), ber den Lehrauftrag als 

Professor Consbruc

Projektor gleichfalls bis 1794 beibehielt.
lieben diesen Hauptvertretern bes medizinischen Unterrichts waren für einzelne 

Fächer tätig:
Säger (Christian Friedrich, geb. 1739 zu Stuttgart, als Leibmedikus Nachfolger von 

(f. o.) Köstlin), ber 1784—94 praktische unb hauptsächlich gerichtliche Arzneikunde lehrte;
Plieninger (Eheodor, geb. 1756 zu Kaltenwesten, Zögling ber Anstalt 1773—80 

zuerst als Musiker, bann Jurist, seit 1776 Mediziner, 1781 als erster Aufseher an ber 
Krankenanstalt ber Karlsschule mit dem Charakter eines Hofmedikus angestellt, erhält 
1782 bas erste Doktordiplom, bas die 
Karlsschule erteilte), seit 1785 doctor 
legens, 1787 zum Professor ber Medizin 
ernannt, was er bis 1794 blieb.

Don 1785 an lehrte Riecke (Subw. 
Heinrich, geb. 1729 zu Stuttgart, in Eü- 
hingen zum Arzt ausgebilbet, bann auf 
Reisen in Straßburg, Paris, Söttingen, 
Stadtphysikus) bie Geburtshilfe bis zu 
seinem 1787 erfolgten Cod.

Als fein Alachfolger auf diesem 
Gebiet war Koßnagel (Sigmunb 
Jonathan, geb. 1731 zu Degenfeld, Hof- 
unb Stadtchirurgus) von 1787 bis 
1794 tätig.

1787 würbe bem Stadtphysikus 
Reußz (Joh. Joseph, geb. 1751 zu Sulz, 
Bruder bes Akademiemedikus (f. o.) 
Christian Gottlieb Reusz) ber Unterricht 
in der Praktischen Medizin neben Plieninger 
(mit bem Charakter eines Hofmedikus) 
übertragen; er erteilte ihn bis 1792, wor- 
auf 1793 Wüller, Stadt- unb Amts- 
phsikus, auch Physikus ber Karlsschule, 
biefen Huf trag erhielt. Zeibmedikus Jäger
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Die einzelnen Sachwissenschaften mit ihren Lehrern und den Cehrbüchern, 
die zugrund gelegt wurden, sind in der Ordnung, die 1783 als die normale galt, folgende:

Geschichte der Medizin: Consbruc nac eigenem Entwurf, später Plieninger, an
fangs nac eigenem Entwurf, bann nac Blumbach;

Osteologie: Morstatt nac eigenen Tabellen;
Geschichte des Pflanzenreichs (otanit s. o.);
Praktische Anatomie mit Anleitung zum Präparieren, Demonstrieren unb Zeich- 

nungen: Klein unb Mlorstatt;
Physiologie: Consbruch, anfangs nac Hallers, später nac Ploucquets Lehrbuch; 
Mineralogie (f. o.);
Theoretische Anatomie: Klein nac Winslow, später nac Leber, bann nac Cent;
Chemie (f. o.);
Seneralpathologie, Semiotik (= Diagnostik) unb Therapie: Consbruc nac eigenen 

Sätzen (im Anschluß an Brendel);
Materia medica (= Arzneimittellehre) : Reuß nac Cranz, später nac bem Dis- 

pensatorio Wirtembergico;
Zoologie (f. o.);
Chirurgie (auc „Wundarzneiwijsenschaft"): Klein nac Callisen;
Spezialpathologie unb Therapie: Consbruc nac Oosterdyt, bann Home;
Kunst der Geburtshilfe: Riecke nach Röderer, mit praktischen Übungen; auc Klein 

über „Entbindungswijsenjchaft" nac Baudelocque, später nac Lent; Roßznagel: prak- 
tische Anleitung zur Entbindungskunst;

Gerichtliche Arzneiwissenschaft: Jäger nac Fajelius-ittmann, später nach Bubrig- 
Zu diesen Hauptvorlesungen tarnen zeitweise noc hinzu:
Medizinische Enzyklopädie unb Methodologie (1788): Plieninger nach Selle;
Kursus chirurgischer Operationen an Leichnamen (1785): Klein;
Lehre von ben Bandagen (auc „vom chirurgischen Verband"): Klein, auc aor- 

statt, nac Henkel;
Über medizinische Praxis: Säger, Vorlesungen nac Eudwig, dazu 1790 als An- 

hang: Lehre von ben Kinderkrankheiten unb von ben Siebern;
Anleitung zum Rezeptichreiben (seit 1788): Consbruc nac Srunerj
Praktijch-pathologische Unterweisung vor bem Krantenbett in ben hiesigen Kranken- 

Läufern (seit 1788): Reußz unb Plieninger;
Unterricht in ber praktischen Arzneiwijsenjchajt durch Ausarbeitung medizinischer 

gälte (seit 1790): Consbruch; _ .
Praktischer Unterricht bei vorkommenden gälten in ben piefigen OrTentlichen 

Krankenhäusern in ber Wundarzneikunst, wie auc in ber Hebammenkunst (seit 1790): 
Roßznagel...

Über bic medizinischen Fächer wurde bei ber öffentlichen Prüfung immer geprüft 
unb in ben früheren Jahren auc Disputationen gehalten. Die wissenschaftlichen 3b- 
hanblungen, die aus bem Gebiet ber eigentlichen Medizin aus ber Schule hervor: 
gingen, waren durchaus in lateinischer Sprache gehalten, wie denn auc die Vorlesungen 
wenigstens teilweise lateinisch gehalten worben fein müssen. Seit 1782 exteilte bicmebis 
zinische Fakultät auc bie Doktorwürde, unb zwar in verhältnismäßig häufigen gälten, 
ba ber Herzog Wert barauf legte, das biefe Würbe an feiner Schule angeftrebt werbe.

Mit bem juristischen verglichen staub ber medizinische Unterricht wie an Zahl 
ber Schüler, so auch an Zahl der Unterrichtsfächer erheblich zurück; doc waren es, wenn 
man bie naturgeschichtlichen mitrechnet, in den späteren Jahren bis zu 9 Lehrern, unb
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die Fakultät war durch die Beschaffenheit und die Ausdehnung ihres Unterrichts hoch- 
geschätzt und vielen andern medizinischen, so namentlich ber in Tübingen, überlegen.

Die äusseren Einrichtungen der Schule für den medizinischen Unterricht waren 
freilich sehr bescheiden: sie hatte seine eigene Klinik, unb mit Ausnahme der Anatomie, 
die gut eingerichtet war unb hinreichend Leichen aus Krankenhäusern unb Strafanstalten 
erzielt unb wo auc die praktische Seite reichlich betrieben wurde, webet nac bet natur- 
kundlichen noc nac ber medizinischen Seite eigenes Material — auszer ben erfranften 
Zöglingen ber Akademie selbst, die sorgfältig beobachtet, behandelt unb gepflegt würben 
(f. o.). Doc bot in ber naturkundlichen Richtung ber öffentliche botanische Garten, 
ber Akademiegarten unb bic Hofapotheke, auc anbete Apotheken bet Stabt, für die 
Krankenbehandlung bic Krankenhäuser ber Stabt einen für die damaligen Kegriffe aus- 
reichenden Ersaß; auc kommt in Betracht, ba^ 
bie Lehrer alle praktische Hrzte unb als solche 
sehr geschätzt waren, es ihnen also an praktischer 
Erfahrung nicht mangelte. Es ist auc sehr 
beachtenswert, wie in den letzteren Jahren ber 
Schule das Bestreben immer entschiedener hervor- 
tritt, ben Schülern zur praktischen Beobachtung 
unb Studium von Krankheiten unb Kranken- 
behandlung in Krankenhäusern möglichst viel 
Selegenheit zu verschaffen, wozu bie Secret 
in ihrer Eigenschaft als leitende Hrzte von 
Krankenhäusern günstige Möglichkeit besässen.

Originales hat ber medizinische Unterricht 
ber Karlsschule weber im ganzen noc in ben 
einzelnen Lehrfächern unb Lehrern geleistet; er 
bewegt sic im allgemeinen Strome seiner Zeit 
unb hat nur bie eine ober anbere Seite etwas 
stärker betont, so namentlich bie naturgeschicht- 
liche. Chirurgie unb Geburtshilfe, bie, weil 
mehr mechanisch, im allgemeinen als nicht ganz 
ebenbürtig galten, würben hier doc nachdrück- 
liehet als sonst gewöhnlich betrieben. 3n ber 
inneren Aledizin hatte im allgemeinen bic Boerhavesche Humoralpathologie bas grösste An- 
sehen, welche bie Krankheiten aus ben Säften des Körpers herleitete unb demgemäßz behan- 
beite; diese scheint an ber Strassburger unb ben französischen Universitäten, an welchen bic 
Lehrer auszer in Tübingen meist ihre Studien gemacht hatten, herrschend gewesen zu sein. 
Consbruc aber, ber in Göttingen Brendel gehört hatte, war in feinen Vorlesungen von 
dessen System stark beeinflusst, bas die Erscheinungen am menschlichen Körper von ben Aerven 
ableitete. Hünerbein spielte, wenigstens bei ben Stubierenben, neben ben medizinischen 
Werfen von Haller, Platner, Sydenhaus, Friedrich Hoffmann, van Swieten, bic Materia 
medica vera von Stahl in Halle (1737) eine erhebliche Kolle, beffen „Animismus" alle körper- 
liehen Erscheinungen von ber Seele herleiten wollte. Von diesen Theorien scheinen nicht nur 
bie Schüler, fonbern auc bic Lehrer hin unb her bewegt worben zu fein. Unb ba nac 
ben — hier wie anderswo — bestehenden Einrichtungen unb Herkommen wirkliche Zeob- 
Achtung nur in sehr befcheibenem Alaßz unb Umfang ftattfanb, war ber ganze Unterricht 
überwiegend theoretisch; ba ferner bic Zöglinge von ihrem philosophischen Unterricht her 
barauf hingeführt unb baran gewöhnt waren, alles unter philosophischen Gefichtspunften 
zu betrachten, ist es wohl begreiflich, das auc die Schluszabhandlungen ber Zöglinge sic
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mit Vorliebe auf dem Mittelgebiet zwischen Pathologie, Physiologie und Psychologie be- 
wegen, obwohl die medizinischen Lehrer gerade auf diesem Gebiet nicht ihre Stärke hatten.

Wenn also inhaltlich dem medizinischen Unterricht der Karlsschule eine höhere 
Bedeutung nicht zukommt, so werden dagegen die Lehrer, die überhaupt nicht eigentlich 
Männer der Wissenschaft, sondern für die Praxis vorgebildet waren, doc innerhalb 
ihrer Zeitgrenzen und ihrer Sphäre als sehr tüchtig gerühmt. Consbruc insbesondere 
war sowohl wegen feiner instruktiven Vorlesungen, wie auc als praktischer Arzt hoch- 
geschätzt, wobei übrigens feine Vorzüge weniger nac ber theoretischen Seite seines 
Lehramts, besonders der Physiologie, als der praktischen lagen, und zugleich als wohl- 
wollender, dienstfertiger, heiterer Mann und guter Gesellschafter besonders beliebt unb 
einflussreich. Klein, der dem Herzog persönlich besonders nahestand, galt als einer 
der geschicktesten Anatomen der Zeit, der die theoretische Anatomie mit Klarheit und 
Gewandtheit vortrug und zugleich Chirurgie und Geburtshilfe mit Seschic lehrte, dabei 
war er bescheiden unb liebenswürdig, bei ber Jugend sehr beliebt; ili erstatt galt als 
vorzüglicher Prosektor von zwar trockenem Vortrag, aber gründlichen Kenntnissen unb 
praktischem Geschick. Diese persönlichen Eigenschaften ber Lehrer, in Verbinbung mit 
dem Imjtand, ba^ die Zöglinge im allgemeinen eine sehr tüchtige Ausbildung in den 
allgemein bildenden unb besonders in ben naturgeschichtlichen Fächern erhalten hatten, 
erflären unb rechtfertigen es, ba^ bie medizinische Schule als eine vorzügliche galt, unb 
ba^ ihr übereinstimmend nachgerühmt würbe, eine grosse Zahl vorzüglicher Arzte geliefert 
zu haben.

Der militärifche Unterricht

Der militärische Unterricht, bie Ausbildung zum Offizier, bildete, wie eingangs 
erwähnt, neben bem Kunjtunterricht bie Hauptwurzel ber Karlsschule unb hat bereu 

äussere Einrichtung nac dem illuster ber Kadetten-
unb Kriegsschulen bestimmt. Sleic in ben ersten 
Jahren aber besam ber militärische Unterricht bie 
Stellung eines Ausbildungszweiges neben anbern, 
unb zwar als gleichberechtigt unb in einer Reihe 
stehend mit bem juristischen, kameralistischen unb 
medizinischen, wobei es weiterhin verblieb. So 
wurbe'er benn auc nac ber Erhebung ber Karls- 
schule zur Universität als „Militärische Fakultät" 
organisiert unb dieser, ba sie nicht zu ben „alten 
Fakultäten" gehörte, ber Platz hinter ber juristischen 
unb medizinischen, vor ber kameralistischen angewiesen.

Uls bie normale Dauer des ganzen militärischen
Kurses galten, wie bei bem medizinischen unb fameras 

liftifeben, 3 Sahre; doc würbe diese volle Ausbildung nur für denjenigen als not
wendig angesehen, der „Ingenieur" ober „Artillerist" werben wollte, während für bie 
übrigen, bie „blop Offizier" werben wollten, wenigstens von 1783 an ein kürzeres 
Stubium von 1—2 Jahren zu genügen schien. Demgemäß bestauben seit 1781 gleich- 
zeitig 3 militärische Abteilungen mit je 12—20, zusammen ungefähr 50 Zöglingen. Die 
Gesamtzahl ber Militärs wirb auf 420 angegeben, bie grösste unter ben einzelnen 
Berufszweigen.

Der Studierende ber Militärwissenschaften hatte im wesentlichen dieselbe Vorbilbung 
zu durchlaufen, wie bie ber anbern genannten Richtungen, nur daß von 1783 an bas 
Griechische für ihn nicht Prlichtrac war, wogegen er wohl etwas mehr mathematischen
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Unterricht erhielt. Doc waren, wie in ben anbern Berufsrichtungen, nicht nur in 
ben ersten Jahren die Berufs Wissenschaften von ben vorbereitenden nicht streng ge- 
trennt, sondern cs gingen auc später noch, als die Erledigung ber philologischen und 
philosophischen Abteilungen bic Voraussetzung für ben Eintritt in die Berufsabteilungen 
bildete, neben ben Berufswissenschaften her: Religion, Französisch, Geschichte, teilweise 
auc Englisch unb Italienisch, Philosophie, Briefstil, Reichsgeschichte, Geographie, ferner 
Zeichnen, Reiten, Fechten, Canzen.

Charakteristisch ist für biefen Ausbildungszweig bic bebeutfame Rolle, welche bic 
Mathematit spielt, entsprechend ber allgemeinen Auffassung ber Zeit, welche bic Kriegs, 
funft wesentlich als angewanbte Mlathematit betrachtete. Demgemäß sind bic Lehrer 
ber Kriegs wissens «haften an ber Karlsschule, die im übrigen Offiziere waren unb fast 
alle vorher im Heere gebient hatten unb auc nachher wieber in ben praktischen Dienst 
zurückgetreten sind, alle Mathematiker, unb erteilen Unterricht auc in theoretisch-mathe- 
matischen Fächern, unb zwar meist auc an anbern als mili- 
tärifeben Abteilungen, weshalb sie schon oben beim Anter- 
richt in ber Ulathcmatit zu nennen waren.

Der Fauptlehrer der Kriegswissenschaft war wäh- 
rend der ganzen Dauer der Karlsschule 1771—94 Xösch, 
Jakob Friedrich, geb. 1743 zu Dürrenzimmern; ursprünglich 
zum Dolksschullehrer, bann zum Schreiber bestimmt, wandte 
er sic aus eigenem Antrieb der Mlathematit zu und würbe 
durc verschiedene Lehrer, namentlich mehrere Offiziere, für 
Mlathematif ausgebildet, 1761 Schüler ber Académie des 
arts, 1762 Kadett bei ber Artillerie, 1767 Conducteur beim 
Corps des guides, 1771 als Lehrer ber Mathematik und 
weiterhin ber Kriegswissenschaften an ber Karlsschule an- 
gestellt, \7c2 Leutnant, 1778 Hauptmann, 1790 Ingenieur- 
Major.

Auszer ihm unterrichteten in den militärischen Wissen- 
schaften :

Professor Rösc

1779—90 Hahn, Seorg Gottlieb, geb. 1756 zu Berlin, 1771—79 Zögling ber 
Anstalt als Militär, 1776 Leutnant, 1779 als Lehrer für angewanbte Mathematik unb 
Artillerie angcftcUt;

1779—94 Duttenhofer (f. o.);
1782—85 Kaps, Franz Joseph, geb. 1759 zu Mindelheim (Bayern), Zögling ber 

Akademie als Militär 1774 —80, Leutnant, 1782 als Hufsichtsoffizier unb Lehrer ber 
jnatbematif angcftcUt;

1785—94 v. Miller I, Hugust, geb. 1758 in Ludwigsburg, Leutnant, später Haupt- 
mann ber Artillerie, 1785 als Lehrer für Angewandte Mathematit unb Sestungsbau 
angefteUt, unb dessen jüngerer Bruder

v. Miller II, Franz Seorg Anton, geb. 1759 zu Ludwigsburg, Zögling ber Aka- 
bcmic als Militär 1771—79, Leutnant, später Rittmeister im Bouwinghausenschen Hu- 
sarenregiment, Flügeladjutant, 1785 als Lehrer ber Saftit angcftcUt;

von 1785 an hielt auc ber Antenbant Seeger militärische Vorlesungen.

Unterrichtsfächer waren in ben ersteren Jahren im Anschluß an bie Arithmetik, 
Algebra, Seometrie mit Stereometrie unb Trigonometrie unb die Physik: Mlechanit in An- 
wenbung auf Artillerie unb militärische Bauten, Lager- unb Befestigungskuns mit „mathe- 
matischen Artilleriezeichnungen"; Praktische Seometrie; Römische Kriegsaltertümer unb Se-
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schichte der Kriegskunst. Alle diese Fächer, mit Ausnahme der Römischen Altertümer, die 
anfangs dem Juristen Heyd, dann dem Philologen Aast zugeteilt wurden, erteilte Rösch. 
Weiterhin, mit der allmählichen Herstellung eines geordneten Studiengangs und zu- 
nehmender Spezifikation, wurde für den Eintritt in die militärischen Abteilungen 
vorausgesetzt, daßz die elementare Mlathematif und Physit in den philosophischen Ab- 
teilungen erledigt worben fei, und es würben nun als die militärischen Berufs- 
Wissenschaften die folgenden gelehrt, wobei 1783 ausdrücklich ber Unterschied 
gemacht wirb, ba^ ein Seil von allen, andere nur von ben künftigen 
Ingenieurs zu hören seien.

Don allen sollte gehört werben:
Artillerie (auc „Seschützwissenjchaft"): Rösch, Miller I unb II nach Miauvillon, mit 

Zujätzen aus ben neuesten Schriften; Duttenhofer nach Scharnhorst unb eigenen Auf- 
sätzen; dazu Geschütz- (auch Artillerie-) Zeichnungen: Hahn, Miller I;

Lagerkunst (auch „Castrametation"): Rösc nac eigenem Entwurf, 1783 mit dem 
Dermerf: „womit von ber jedesmaligen Militärabteilung bie Praktik, im Fall Lager be- 
zogen ober Schanzen gebaut werben, durch Absteckung derselben verbunben wirb“; 
Miller II nac Leblond;

Sattis (auch „Reine Sattit"): Rösc nach Keralio unb Mlaizersy unb „feinen eigenen 
Sammlungen aus ben alten unb neuen Taktikern"; Keine Sattit unb Castrametation: 
Miller II nac feinem eigenen Werk; dazu Geschichte ber Sattit: Rösc nach seinem 
eigenen Entwurf; Taktische Zeichnungen: Röjch, Hahn, Miller II;

Fortifikation (auch „Befestigungskunst"), speziell Feldbefestigung: Kosch, Hahn nach 
Struensee, Miller I unb II nach Scharnhorst; dazu Plan- unb Befestigungszeichnungen 
(auch „Schanzenzeichnung"): Hahn, Miller I unb II;

Planzeichnen: Rösch, Miller I unb II, Duttenhofer nac ben Nlillerschen Vorschriften; 
Griechische unb Römische Kriegsaltertümer: Kast, später nac feinem gedruckten 

Lehrbuch;
Katurrecht: Lamotte (f. o.);
Kriegsrecht: Heyd (f. o.) nac Snügen;
Kriegs- unb Völkerrecht: Georgis (f. o.) „nac feinem eigenen Hufsatz", Seeger (f. o.), 

Mohl (f. o.) nac Werther;
Kriegs- unb Soldatenrecht: Bat (f. o.) nac eigenen Sätzen;
Italienische Sprache (f. o).
§ür die künftigen „Ingenieurs" tarn hinzu:
Praktische Geometrie mit Übungen im Aufnehmen unb Ausstecken: Rösch, später 

auc Hahn nach Unterberger unb Wilke, Zollmann unb Böhm, unb Miller I; Auf- 
nehmen unb Alivellieren mit Instrumenten: Duttenhofer nac Knterberger; Aufnehmen 
nac bem Augenmass unb profilieren ber Berge durc Schnitte: Duttenhofer nac Sielte;

Perspektivzeichnen (auc bloss „Perspektiv"): Rösch, Hahn nach Lambert; Per- 
fpettiv mit trigonometrischen Anwenbungen auf bie Kegelschnitte: Duttenhofer; milh 
tärischer Sebrauc bes Perspektivmikrometers: Duttenhofer nach Scharnhorst; geome- 
Irisches Sigurenzeichnen: Kaps; Angewandte Mathematik: Hahn, Tliller I nac Belidor 
unb eigenen Heften, später nach Karstens Auszug;

Mlathematische Geographie: Kaps nac Funk, Moll (f. o.) nac eigenem Plan;
Die statischen unb mechanischen Wissenschaften: Duttenhofer nach Lorenz;
Wasserbaukunst: Rösc nach Silb erschlag ;
Kriegsb aufunft unb angewandte Sattit: Rösch;
Sestungsbau (auc Angriff unb Derteibigung von Festungen) : Hahn nac Struensee, 

Miller I; Fortifikationszeichnungen: Miller I;



Die Hohe Karlsschule. 93

Bürgerliche Baukunst (auc „Zivilbaukunst") und deren Zeichnungen: Azel (7. u.), 
Abriot ([. u.) nac Lorenz;

Angewandte Caktif und Strategie (1783 „der Parteigänger und Senerale"): Xösc 
nac Jeney und Nlauvillon (auc mit der Angabe: „mit der Absicht auf den kleinen 
Krieg nac Jeney und den großen Krieg nac Mlauvillon und eigenen Heften"; ferner 
teilweise mit dem Beisatz: „dabei geht der Lehrer die letzten Feldzüge Eurennes durch, 
die von ihm teilweise bereift wurden");

Enzyklopädie und Geschichte der Kriegskunst (auc „Kriegsgeschichte"): Rösc nac 
eigenen Heften;

Von 1785 an las der Intendant Seeger: „Über den Dienst" (teilweise: „und 
die militärische Schreibart", auc „Briefstil"), „nac feinem auf Erfahrung und Dienst- 
reglements gegründeten Entwurf".

Es ist indessen nicht anzunehmen, baß eine scharfe Abgrenzung ftattgefunben habe 
zwischen ben Vorlesungen, welche die Zöglinge ber ersten, unb benen, welche die ber 
zweiten Art noc besonders zu hören hatten; namentlich war die Praktische Seometrie 
auc für bie erste Gruppe keineswegs ausgeschlossen. Der Unterschied bestaub im wesent- 
ließen barin, baß bas Studium ber „Ingenieurs" nac ber mathematischen wie nac 
ber technischen Seite gründlicher unb umfaffenber war als bei ben übrigen.

3n ben militärischen Unterrichtsfächern würbe bei ben Jahresprüfungen geprüft unb 
in ben ersteren Jahren auc öffentliche Disputationen gehalten. Ein äußerer Abschluß ber 
Stubien durc eine Abhandlung o. ä. war nicht üblich; bie Zöglinge würben, wann ihre 
Ausbildung vollendet zu sein schien, soweit sie im Lande blieben, sofort als Leutnants in 
ber Gruppe eingestellt, wozu sie teilweise schon in ber Schule selbst ernannt worben waren.

Was bie einzelnen Lehrer betrifft, so galt Rösc im Lande selbst als ausgezeichneter 
Meister feines Fachs unb war auc auszerhalb bes Landes als Autorität auf bem Gebiet 
ber angewanbten Mathematif unb ber Befestigungskuns anerkannt; freilic war er 
reiner Theoretiker, bie militärische Praxis lag ihm gänzlich fern, unb anbererfeits fehlte 
ihm auc eine höhere Allgemeinbildung. Hauptmann Miller (I) soll unbebeutenb, 
Rittmeister Miller (II), ber Sattis er, gescheit unb liebenswürbig, aber etwas ober- 
flächlich, Hahn kenntnisreich, aber zu redselig gewesen fein. Die Vorträge Seegers 
scheinen sic auf bas Huszere unb formale bes militärischen Dienstes beschränkt zu haben.

Wenn hienac die Lehrer wenig an Zahl unb im allgemeinen nicht hervorragend waren, 
so hat doc diese Schule ber Kriegs Wissenschaft durc bie Vollständigkeit beffen, was sie an 
militärwissenschaftlichen Vorlesungen bot, bie systematische Sründlichkeit unb Reichhaltig- 
seit ihres Unterrichtsplans, überhaupt bie Vorzüge ihres Lehrbetriebs sic hohes An- 
sehen unb grosze Anziehungskraft in weitem Kreis auch außerhalb bes Landes erworben.

Von ben Zöglingen haben verhältnismäßig sehr viele — man zählt 33 Generale - 
höhere unb höchste Offiziersstellen in verschiedenen europäischen Staaten erlangt und 
in ben vielen Kriegen ber folgenden Zeit mit Ehren gebient. Durc bie Sründlichkeit 
unb Vielseitigfeit ihres Fachunterrichts unb besonders auc durc ihre organisatorische 
Einrichtung: bie Anreihung unb Eingliederung in gleicher Stellung mit ben anderen aka- 
demischen Disziplinen unb ben Muf bau auf ber gemeinsamen Srundlage einer gleich 
umfassenden unb auf gleiche Höhe geführten Allgemeinbildung, bilbet diese Kriegs- 
schule eine dauernd bemerkenswerte Erscheinung. Ihre Wirkung aber auf bie praktische 
Kriegführung ber nächstfolgenden Zeit ist wohl zuweilen überschätzt worben, wenn man 
sie z. 33. für Jena verantwortlich machen wollte, weil ber eine unb anbere preußische 
General (Mlassenbach, Phull) in ihr feine Ausbildung erhalten hatte. Sie. teilte eben 
mit ber gesamten Kriegswijsenschaft ihrer Zeit ben Standpunkt ber reinen Theorie, ber 
bann durc Alapoleon so gründlich über ben Haufen geworfen würbe.
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Der hame raliltilche unö forliliche Unterricht

Der kameralistische Unterricht würbe im Jahr 1774 grundsätzlich in die Alilitär- 
akademie ausgenommen. Besondere Fachausbildung für ben Beruf als Verwaltungs-, 
speziell Sinanzbeamter, für bie „Staatswirtschaft", würbe auf ben bestehenden Hochschulen 
nur in sehr spärlicher Weise durch Vorlesungen an ben juristischen unb philosophischen Sakul- 
täten geboten; bagegen bestauben einzelne Kameralistenschulen als Fachschulen, so be- 
jonders bie „Hohe Kameralschule" in Kaiserslautern. Sür ben Herzog war — neben 
bem allgemeinen Streben nac neuen, aufsehenerregenden Schöpfungen — ber Anlaß zu 
biefer Einrichtung bas Bedürfnis, im Herzogtum bie überwiegend in ben Händen von 
„Schreibern" liegenbe Verwaltung durch Gewinnung höher gebilbeter Beamten zu ver- 
bessern unb zu heben. So würben denn vom Jahr 1774 an befonbere Abteilungen von 

„Kam er allsten" unb neben diesen, mit teilweise 
gleichem Unterricht, von „Jägern" ober „Sör- 
stern", in ben ersten Jahren auc von „Särtnern" 
gebilbet, bie neben bem allgemein bildenden einen 
besonderen Fachunterricht erhielten. Während bie 
Partner bald ausgeschieden unb zu ben Künstlern 
gruppiert würben, blieben bie Förster als felbftänbige 
Abteilungen, bis nac ber Erhebung ber Schule zur 
Universität bie für Kameralisten unb Forstleute be- 
stimmten Vorlesungen zusammen als „Okono- 
m ischeSakultä t" eingerichtet würben. Dazu fam 
1778 der Unterricht in ber „Handlung", ein 
theoretischer Unterricht für Zöglinge, bie zum kauf- 
männischen Beruf bestimmt waren; von 1782 an

bilben sie einen Anhang ber Ökonomischen Fakultät.
Die Kameralisten erhielten bie volle philologische (anfangs mit, später ohne Sriechisch), 

geschichtliche, mathematische unb philosophische Vorbildung. Wie bei ben übrigen Zweigen 
gingen bis 1783 bie Fachstudien bei ben älteren Zöglingen neben ben allgemein 
bildenden her; von 1783 an galt nach Erledigung des philologischen unb bes philo- 
sophijchen Kurses ein 3 jähriger kameralistischer Kurs als bas Alormale, währeub für 
bie Forstleute 2 Jahre genügten unb bie Ausbilbung ber Kaufleute besonders georbnet 
war. Die Gesamtzahl ber Kameraliften, Förster unb Handelsleute wirb auf 448 an- 
gegeben; es waren gleichzeitig meist 2 kameralistische unb 2 forstliche Abteilungen, bie 
einzelnen Abteilungen zählten 5—15 Zöglinge.

Als erster Lehrer ber kameralistischen Fächer würbe berufen: Stahl (Soh. Sriedric, 
geb. 1718 zu Heimsheim, ftnbierte in Tübingen Rheologie, verlieh dieses Stubium wegen 
Ueigung zu ben Aaturwijsenschaften unb würbe Hauslehrer, bilbete sich in den Alatur- 
Wissenschaften weiter aus; 1753 Reisen mit herzoglicher Anterstützung zum Stubium des 
Bergbaus, 1755 Vergrat unb Oberinspektor ber württembergischen Bergwerke, 1758 
Renttammerexpeditionsrat, 1768 Charakter als Hofrat, Referent für Wald-, Forst- und 
Flozwejen im Herzogtum), ber 1773 zum Professor ber KameraU, Forst- unb Sagb- 
Wissenschaften ernannt würbe unb in diesen Fächern neben seinem sonstigen Amt (an- 
fangs 2 mal wöchentlich auf ber Solitübe) zu unterrichten hatte; er starb 1790.

rieben ihn trat 1778 als zweiter Lehrer ber Kamcralwiffenfchaft Autenrieth 
(Jakob Friedrich, geb. 1740 zu Stuttgart, besuchte bas Symnajium, 1756—61 in Schreib- 
stuben für Schreib- unb Rechnungswesen ausgebildet, 1761-64 als Studierender ber 
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Rechte in Tübingen, darauf Amtssubstitut in Maulbronn, 1767 Regierungssekretär), ber 
Ende 1777 unter Beibehaltung feines Amts zum Professor der Kameralwijsenjchaft be- 
rufen und 1780 zum Wirklichen Rentkammererpeditionsrat ernannt wurde; da er 
1782, weil er bas Doppelamt nicht fortführen könne, um Enthebung von dem Lehramt 
bat, wurde-er, nachdem er wiederholt zur Seduld verwiesen worben war, 1787 bes 
Lehramts, zugleich aber auc feines Hauptamts entsetzt.

1781 würbe zunächst als Lehrer bes Staatsrechnungswesens Weisser (Joh. Friedr. 
Christoph, geb. 1752 zu Backnang, als Schreiber ausgebildet) mit dem Charakter als 
Herzoglicher Rat (später Kirchenratserpeditionsrat) angestellt; er blieb, indem der Kreis 
feiner Lehrfächer sic erweiterte, bis 1794.

1782 erhielt einen Lehrauftrag Pfeiffer (f. o.) bis 1794;
1786 würbe als Akademieprediger unb zugleich Professor ber Kameralwissenschaft 

angestellt Schmid (f. o.) bis 1794;
1788 würbe Hartmann (Joh. Seorg August, geb. 1764 zu Stuttgart, 1780 als 

Oppidaner in ber Akademie, ftubierte bann aber 1784 Rechte in Tübingen unb Heidel- 
berg), nachdem er zuerst Doctor legens gewesen, als außzerordentlicher, 1792 als orbenK 
lieber Professor angestellt, bis 1794.

Ende 1789 würbe Widenmann (auc Wide- unb Wiede- geschrieben) (Joh. Friedr. 
Wilhelm, geb. 1764 zu Kirchheim u. €., Zögling ber Anstalt als Kameralift 1780—86, 
bann Studierender auf ber Bergakademie Freiberg, barauf Oberbergamtssekretär) zum 
Vergrat unb Professor ber Mineralogie ernannt, bis 1794.

Don ben allgemein bildenden Fächern galten für die Kameralisten Mathematik, 
speziell Praktische Seometrie, ferner Alaturgeschichte, speziell Botanik unb Mineralogie, 
auc Chemie unb Physik, auszerdem Handelsgeographie unb Pflanzenzeichnen als be- 
fonbers wichtig, weshalb benn biefe Fächer während bes Berufsstudiums für sie ver- 
bindlic waren.

Als eigentliche Berufsfächer würben für sie gelehrt:
Aaturrecht: Samotte (f. o.);
Theoretische unb praktische Landwirtschaft: Pfeiffer nac Bekmann, später auc 

Hauswirtschaft: Hartmann nac eigenen Heften;
Kameralwissenschaft: Stahl nac Sonnenfels, auc „Kamerab unb Polizeiwijsen- 

schaft, mit Besuc von gelbem unb Wäldern unb von Werkstätten ber Handwerker" ; 
auc „Polizei-, Handlungs- unb Sinanzwissenschaft": Hutenriet nac Sonnenfels „mit 
Besuc auf bem Feld, um ben Zuhörern die wichtigsten landwirtschaftlichen Wahrheiten 
anschaulich zu machen"; später Polizeiwissenschaft: Weiszer, Sinanzwissenschaft: Schmid, 
beibes nac Sonnenfels;

Sinanzwissenschaft (nac Sonnenfels) unb Kanzleipraris: Autenrieth; auch „Kamera- 
listische Kanzleipraris" : Autenrieth nac eigenem plan;

Staatshanblungswiffenfdjaft: Autenrieth, später Schmid, Hartmann nac Sonnenfels;
Kameralrecht, auch Kamerab unb Forstrecht, auc Kamerab unb Wirtschaftsrecht: 

Hochstetter (f. o.) nach eigenem Entwurf;
Forst- unb Jagdwissenschaft: Stahl nac Succow unb Buchting; auch Forst- und 

Kameralwissenschaft nac eigenen Sätzen; auch Forstwirtschaft: Stahl, später Hartmann 
nach Jungs Lehrbuch;

Das deutsche allgemeine unb besondere württembergische Forstrecht: Reuß (f. o.) 
nach eigenen Örundsätzen;

Bergbau unb Münzwissenschaft: Stahl nach Lehmanns Einleitung, später Widenmann; 
Metallurgie: Stahl nach eigenen Srundsätzen;
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Baukunst (auch Zivil- und Wasserbaukunst): Azel (f. u.); auc „ökonomische Bau- 
tunst": Abriot (f. u.);

Technologie: Autenrieth, später Weiszer, Pfeiffer nac Bekmann, mit Besuc von 
Werkstätten der Künstler und Handwerker;

Maschinenlehre und Wajserbaukunst: Duttenhofer, erstere nac Karst, mit Amwven- 
dung auf wirkliche Maschinen, diese nac Silberschlag;

Amtspraris der Rechnungsbeamten, auc (1788) Amtspraris nac Eljäßzers Leit- 

sahen: Weiszer;
Kameralrechnungswissenschaft: Weiszer nac Jungs Lehrbuch;
Rechnungswesen (auc „Rechnungestil"): Autenrieth, später Weiszer nac eigenen 

Heften, auc „nac allgemeinen Srundjätzen" ;
Doppelte Buchhaltung und Anwendung derselben auf Staatsvermögen: Weiszer 

nac eigenen Heften;
Ökonomische Enzyklopädie und Methodologie; Hartmann nac Lamprecht.
Der forstliche Unterricht, für welchen seit 1777 1—2 besondere Abteilungen, 

anfangs meist „Jäger" genannt, bestanden, war mit dem kameralistischen ganz überein- 
stimmend, außer daß er auf einige Vorlesungen verzichtete, die für diese notwendig 
waren, und demgemäss sic auf kürzere Zeit, feit 1783 nac Erledigung der philologischen 
und philosophischen Kurse auf 2 Jahre erstreckte. Als notwendige Fächer galten: 
Botanit, Zoologie, Mineralogie, praktische Geometrie, Pflanzen- und Cierzeichnen, Aatur- 
recht, Landwirtschaft, Forst- und Jagdwissenschaft (diese beiden mit praktischen Übungen), 
Forstrecht, Rechnungsstil und Kanzleipraris.

In den ersten Jahren finden sic zeitweise mit den „Sägern" auc die Särtner 
vereinigt, doc so, dass für sie statt Latein, Kameralwijsenschaft und Reiten eintritt: 
Pflanzenkunde (3 Stunden) und Gärtnerische Übungen (10 Stunden). Sonst find sie zu 
den Künstlern gerechnet und werden unter diesen zu erwähnen sein.

In den genannten Fächern wurde bei den öffentlichen Prüfungen geprüft, auc 
wurden in ben früheren Jahren Disputationen über Sätze und Streitschriften aus 
diesen Gebieten gehalten; den Abschluß bildete bei den Kameralisten eine Probeschrift 
unb Verteidigung von Thesen aus dem kameralistischen Sebiet.

Die Lehrer dieser Fächer waren größtenteils an sic nicht Männer ber Wissen* 
schaft, sondern der Praxis, die eben bas, was sie in der Praxis gelernt, gesehen unb 
erfahren hatten, in systematische Ordnung gebracht unb mit Benützung ber barüber 
vorhandenen Literatur mitteilten. Doc waren bie beiden Hauptlehrer dieser Richtung, 
Stahl unb Autenrieth, Männer von hoher natürlicher Begabung, reichem Wissen 
unb Erfahrung, festem unb liebenswürbigem Charakter, denen Beherrschung dieser 
Fächer, wenn auc wesentlich autodidaktisc erworben, nicht abgesprochen werden tonnte, 
gleich tüchtig als Beamte und Lehrer. Autenrieths Vorlesungsmanuskripte sollen noc 
lange Jahre unter bem württembergischen Schreiberstand zirkuliert haben. Das 
Schwankende in ber Bezeichnung unb in ber Vereinigung unb Trennung ber einzelnen 
Fächer mag barauf hinweisen, daß man hier auf wesentlich neuem Boden stand unb 
erst durc allmähliche Erprobung sic festere Formen unb Überlieferungen zu bilben hatten. 
Aicht verkennen wirb man dürfen, baß einerseits die Systematisierung der betreffenben 
Wissenschaften energisch angegriffen wurde bis zu einer Enzyklopädie unb Aethodologie, 
andererseits die praktische Seite sehr ausgiebig vertreten ist unb nachdrücklich betrieben 
wurde. Daß nicht, wie bei den Juristen, ein fester Lehrgang sic gebildet hatte, fonbern 
mathematische unb naturwissenschaftliche Fächer, auf bie hier bemerkenswerterweije über- 
haupt großes Sewicht gelegt wurde, unter die eigentlich technischen gemischt find, hat 
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es ermöglicht und nahegelegt, daßz von den Studierenden dieses Fachs manche gerade 
der wissenschaftlichen Seite sic mit besonderem Eifer und Erfolg widmeten, wie denn 
Cuvier und der Mathematiker Pfaff diesem Studienzweig angehörten. Bedeutungsvoll 
war hauptsächlich die Tatsache selbst, daß die Ausbildung für die Staatsverwaltung 
als selbständiger Anterrichtszweig ausgestellt und den andern Fakultäten an die Seite 
gereizt wurde, und für das öffentliche Interesse besonders der Umstand, daßz im Segensatz 
zu der bisher rein praktischen Ausbildung der Derwaltungsbeamten ein Sang der Aus- 
bildung eröffnet würbe, bcr auf eine umfaffenbe allgemein wissenschaftliche Vorbildung 
gegrünbet war unb damit die Möglichkeit bot, auc die fachliche Ausbildung, in wissen- 
schaftlichem Seifte zu betreiben. Dadurch ist, zumal ba auszer den Stubierenben auc 
zahlreiche Zuhörer aus ber Stabt, Beamte verschiedener Richtungen unb Stufen, ben 
Vorlesungen anwohnten, biefer Zweig bcr Karlsschule für bas Land Württemberg, unb 
ba unb bort auc auszerhalb desselben, befonbers segensreich geworben.

Der Handlungsunterricht

Der Sedanke unb erste plan eines befonberen Handlungsunterrichts im Anschluß 
an ben kameralistischen Unterricht entstaub, wie berichtet wirb, weil einige Zöglinge 
Neigung zur Handelswissenschaft zeigten, zu Ende des Jahres 1776 ober Anfang ^77, 
verwirklicht würbe er aber erst mit Anfang bes Jahres 1779, nachdem zu Ende des 
Jahres 1778 Hofrat Tannenberger die Lehrstelle für Handlungswijsenschaft angenommen 
hatte. Es bestauben 1779 1, seit 1780 immer 2 Abteilungen „Handelsleute", bereu jede 
15—20 Zöglinge, barunter feit 1783 auch, unb zwar wohl vorwiegenb, Oppidaner, umfaßte.

In bie jüngere biefer Abteilungen würben in ben ersten Jahren bis 1782 bic 
Zöglinge schon etwa 12—14jährig ausgenommen unb erhielten hier eine im wesentlichen 

schulmäßzige Ausbilbung in Religion (nac einem eigens für ben 2jährigen Kurs bcr 
Handelsleute eingerichteten plan des historisch-dogmatischen Unterrichts), Latein, Fran- 
zösisch. Englisch, Italienisch, Seschichte, Seographie, Mlathematit (einschließlich Crigono- 
metrie unb Stereometrie, auc mathematischer Seographie unb „Kaufmännischer 
Rechnungsarten"), Aaturgeschichte (Eierreic nebst Zeichnungen), Briefstil, Schön- unb 
Rechtschreiben, Zeichnen, in welchen Fächern auf bic besonderen Bedürfnisse bcr Handels- 
leutc Rücksicht genommen würbe, auszerdem Saugen. Tiefe Fächer würben bann auc 
in bcr älteren Abteilung weitergeführt, nur ba^ bas Latein wegfiel unb statt Seschichte 
unb Seographie Handlungsgeschichte unb Handlungsgeographie, für Aaturgeschichte 
„Kenntnis ber Handelsprodukte aus bem Pflanzenreich" (Kerner) eintraten, unb Hand- 
lungswissenschaft (auszerdem Ketten unb Fechten) hinzukam. Seit 1783 aber scheint als 
Voraussetzung gegolten zu haben, daßz ber in bie Handlungsabteilungen eintretende 
Zögling ben gangen vorbereitenden Unterricht (ohne Sriechisch, wohl auc mit früherem 
Aufhören bes Lateinischen, bafür Englisch unb Italienisch), einschließlich bes philo- 
sophischen Kurses, ober wenigstens bes ersten Jahrs von biefem, durchgemacht habe; 
auf Srund biefer Allgemeinbildung sollte er bann in 2jährigem Kurs bic Gachausbil- 
bung sic aneignen.

Ter Unterricht in ben Handelsabteilungen umfaßte nun:
von ben allgemein bildenden Fächern: Religion, Französisch, Englisch, 

Italienisch, wohl auch Mathematik, jedenfalls Arithmetik mit Anwenbung auf bic kauf- 
männischen Bedürfnisse, unb Zeichnen (bie Leibesübungen waren jetzt freiwillig);

ferner als Berufsfächer:
Handlungsgejchichte: anfangs Schott (f. o.), seit 1781 Drüc (f. o.) nac eigenem 

Entwurf;
Herzog Karl von Württemberg 7
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Handlungserdbeschreibung: anfangs Drück, seit 1782 Franz (7. o.) nac eigenem 
Plan, später nac feinem Lehrbuch;

sodann einige Spezi al wissensc aften, die auc für die Juristen und Kamera- 
listen bestimmt waren (f. o.):

Aaturrecht: Lamotte;
Staatshandlungswissenschaft: Autenrieth, später Schmid, Hartmann;
Münzwissenschaft: Stahl, später Widenmann;
Handlungs- und Wechselrecht: Reus, Aiohl;
Technologie : Autenrieth, Weisser, Pfeiffer;
endlich als spezifische Sachwijienichaft: die Handlungswisienjchaft, 

auc (im Segens atz zur „Staatshandlung") Privathandlungskunde genannt.
Der erste Lehrer für dieses Sac war Tannenberger (Joh. Heinrich, 

geb. 1728 zu Tübingen, ausgebildet in der Lateinschule in Ludwigsburg, bann 8 Jahre 
im Eisengeschäft seines Paters daselbst, barauf Keifen nac Srankjurt, Wien, Denedig, 
1760 Kaufmann in Stuttgart, 1762 Charakter als Hofrat, 1770 Setter ber herzoglichen 
Porzellanfabrit in Ludwigsburg), ber Ende 1778 als Professor ber Handlungskunde 
angeftellt würbe; er starb 1783 an ber Epidemie.

Sein Aachfolger würbe 1783 ber „Handelsmann" Söhrung (Joseph, geb. 1733), 
ber aber schon zu Anfang 1785 infolge einer anderweitigen Berufung abging. Darauf 
erhielt diesen Lehrauftrag „Handelsmann" Ritter (Sottfried Tobias, geb. 1748 zu 
Stuttgart), ber ihn bis zu feinem Tobe 1793 versah, worauf bie Unterhandlungen 
wegen Bestellung eines Nachfolgers nicht mehr zum Abschluß gelangten.

In ben Vorlesungsverzeichnissen erscheint biefes Sac mit ben Beisätzen: „theoretisch 
unb praktisch"; bei Tannenberger „nac eigenen, auf Erfahrung gegründeten Aufsätzen", 
dazu „kaufmännische Rechnungen" in befonberen Stunden; seit 1791 (Kitter) mit ben 
Beisätzen: Anleitung zur Warenkenntnis, wozu er die vorhandene ansehnliche Sammlung 
von Warenproben benützen wirb; Übungen in kaufmännischen Aufsätzen; Erklärung des 
Warenhandels unb ber Wechselgeschäfte mit Übungen in Berechnung ber Wechselarbitrage 
unb kaufmännischer Fakturen; theoretische unb praktische Anleitung zum doppelten Buch- 
halten; Anleitung zur kaufmännischen Korrespondenz unb Formieren ber Skritturen; des- 
gleichen zur Anfertigung ber Wechsel-, Pari- unb Waren-Kalfulationstabellen.

Über ben Betrieb dieses Unterrichts lässt sic erkennen, daß die Lehrer sic eifrig be- 
mühten, die geschichtliche, bie theoretische unb bie praktische Seite gleichermaßzen zur Seltung 
kommen zu lassen. So umfasst bas „Sehrsystem", bas Tannenberger im Dezember 1778 
einreichte, folgenbe Abschnitte: 1. Geschichte von bem Ursprung, Wachstum unb ben Der- 
änberungen ber Handlung bis auf unsere Zeiten; 2. bie Theorie als bas Wesentlichere 
ber Handlung nebst allen bereu Zweigen ; 3. bie Einleitung zur Buchhaltung, bie Sormie- 
rung ber Bücher unb Korrespondenzen , unb alsdann bie praktischen Operationen von 
allen möglichen merkantilischen Unternehmungen in Waren ober Wechseln. — Söhrung 
unb Kitter haben wieder eigene Entwürfe vorgelegt, von denen namentlich ber bes 
letzteren, ber ben Unterricht auf 3 Klaffen verteilt, sehr eingehend unb vielseitig ist, wie 
denn auc feine Lehrtätigkeit als sehr sorgfältig, in gutem Portrag gehalten unb erfolg* 
reich bezeichnet wirb.

Bemerkenswert ist auc hier bie Tatsache an sich, daß systematischer Handlungs- 
unterricht in einem, wenn auc freieren Anschluß an eine Hochschule eingerichtet würbe 
unb bah er auf Srund einer wenigstens relativ umfassenden Allgemeinbildung die in 
Betracht kommenden Gebiete systematisch unb praktisch in weitem Umfang in feinen 
Bereich zog. In dieser Begründung einer Handelshochschule hat sic ber weite Sesichts- 
kreis unb ber Fernblick bes Herzogs unb bes Intendanten in besonderem Alasze bewährt.
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Überblickt man den Unterricht in den „Bestimmungswissenschaf ten" 
an der Karlsschule, wie er hier freilich nur in dürftigen Strichen gezeichnet werden konnte, 
so zeigt sic doc ein ähnlich großer Zug, wie er durch die ganze Karlsschule hindurch- 
geht; ja der Sesamteindruc ist hier noc günstiger, weil er nicht, wie auf den andern 
Gebieten, durc dunkle Punkte getrübt ist. Wissenschaftlich hat allerdings dieser Unterricht 
außer etwa den Vorlesungen von Kielmeyer, der doc nur in den letzten 3 Jahren der 
Schule lehrte, kaum etwas wesentlich Heues gebracht, wenn auch manche einzelne Dor- 
lesungen, wie es 3. 33. von dem Kameralrecht Hochstetters ausdrücklich versichert wirb, 
in dieser Form unb Systematisierung neu geschaffen worben finb. Wissenschaftliche 
Forschung unb Förderung ber Wissenschaft als solcher war ja auc nicht Bestimmung 
unb Hufgabe ber Karlsschule im Sinn ihres Sründers unb Setters, fonbern Mitteilung 
unb Fortpflanzung ber Wissenschaft unb Anwendung derselben auf die praktischen Zwecke 
bes staatlichen unb wirtschaftlichen Lebens. Über was in dem Statutenentwurf für die 
Fakultäten bestimmt ist, baß sie „in allem ben neuesten Zustand ber Wissenschaften vor 
Augen haben" sollen, bas ist im allgemeinen sicher unb in vollem Waß geleistet worben. 
Was irgend auf bem Sebiet ber einzelnen Wissenschaften auftauchte, hat Berücksichtigung 
gefunben teils durc Modifikation ber herkömmlichen, teils in eigenen neuen Vorlesungen, 
teilweise auch mit eigenen neuen Lehrern. Die Schulleitung hat ihre Ehre barein gesetzt, 
in seinem Sac hinter andern Hochschulen zurückzubleiben, fonbern an Reichhaltigkeit bes 
Vorlesungsprogramms es allen anbern gleichzutun unb womöglich sie zu überbieten, unb 
es ist bies im ganzen auc erreicht unb durchgeführt worben. Besonders ist rühmlic zu 
bemerken, baß, wiewohl ber Zweck ber Schule ein wesentlich praktischer war, boch ber 
Unterricht sic keineswegs auf die enge, banausische Praxis, bie praktische Sechnif richtete 
unb beschränkte, vielmehr jebe einzelne Wissenschaft im vollen, tiefen Sinn, in großem, hohem 
Stil zu erfassen unb darzustellen gesucht würbe. Schon von Hnfang an haben bie histo- 
rischen Seile Beachtung gefunben; in ben späteren Jahren aber noc mehr als in ben 
früheren ist neben ben einzelnen Disziplinen selbst auch eine Seschichte ber betreff enden 
Wissenschaft unb ferner eine Enzyklopädie unb Methodologie derselben vorgetragen 
worben. Hub während man also wissenschaftlich in bie Tiefe unb auf ben Srund ging 
unb ben vollen Umfang unb ben weitesten Am- unb Überblick zu gewinnen suchte, blieb 
bie Wissenschaft doc nirgends reine Theorie unb Abstraktion, fonbern in enger Der- 
binbung unb Fühlung mit bem Leben unb ber Wirklichkeit. Die praktische Seite würbe 
berücksichtigt einmal dadurch, baß bie Zöglinge beständig zum eigenen Mitwirken, zum 
eigenen Durchdenken, zur Selbständigkeit in eigener wissenschaftlicher Arbeit angehalten 
unb gewöhnt würben, unb bann durc eine Sülle von Vorlesungen unb Übungen, bie 
direkt ber künftigen praktischen Berufstätigkeit ber Zöglinge in ben verschiedenen Zweigen 
bienten. Theorie unb Wissenschaft einerseits unb bie Praxis andererseits stauben also in 
enger Beziehung unb Wechselwirkung. Unb zu diesen Vorzügen im Sachlichen fam noch, 
in vorteilhaftem Unterschied von ben sonst üblichen Univerfitäts^uftänben, ber energische, 
konzentrierte Betrieb bes ganzen Unterrichts unb Stubiums, was wieberum besonders 
dazu beiträgt, bie Karlsschule als Trägerin bes Fortschritts gegenüber bem vielfach 
stagnierenden sonstigen Univerfitätsbetrieb erscheinen zu lassen. Durc alles bas zu- 
fammen wirb es vollkommen gerechtfertigt, baß bie Karlsschule in ihrer Zeit als eine 
Hochschule ersten Rangs angesehen unb als solche in ganz Europa berühmt geworben ist.
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Der Kunftunterrichl

Der Kunstunterricht hat an der Karlsschule eine eigentümliche, vielfach unklare 
und wechselnde Stellung eingenommen und im Lauf der Jahre eine mannigfaltige Se- 
statt gehabt. Während er die Wurzel und den Ursprung der gesamten Schule bildet, ist 
er im Lauf der Jahre zu einem relativ untergeordneten Seil des Sanden geworden, 
hat aber wiederum durc eine Reihe namhafter Künstler, die daraus hervorgegangen 
sind, ganz besonders dazu beigetragen, Kamen und Ruhm der Schule auszubreiten und 
aus die Aachwelt zu bringen. — Da der Kunstunterricht einen wesentlichen Zweig der 
Karlsschule bildet, bars ein Überblick über beffen Einrichtungen hier nicht fehlen, wobei 
jedoch, namentlich bezüglich ber einzelnen Künstler unb ihrer Wirksamkeit, aus bie Dax- 
stellung der „Bildenden Künste unter Herzog Karl" im ersten Band dieses Werks, 

Seite 615 ff. (speziell S. 723—758 ff. über die 
„Bildende Kunst in unb neben ber Karlsschule") 
zu verweisen ist.

Die am 5. Februar 1770 aufgenommenen 
„Sarten- unb Stukkatorknaben" waren, wie ber 
Aame sagt, bestimmt, für die Sarten- unb Stukkatur- 
tunst ausgebildet zu werben, die bei ben Bauten 
des Herzogs, besonders auf ber Solitübe, bem Zeit- 
geschmac entsprechend eine großze Kollo spielten; 
aber schon im ersten Reglement findet sic ber Bei- 
salz: „bis zu künftiger Errichtung einer Akademie", 
worunter, wie es scheint, eine Académie de dessin 
zu verstehen ist, für welche im Dezember 1770 Suibal 
einen Plan entwarf. 3n ben nächsten Monaten

würbe bann eine grössere Zahl von Zöglingen ausgenommen mit ber Bestimmung 
für Architektur, Malerei unb Bildhauerkunst unb auc für Nujit, wobei zunächst 
offengelassen würbe, ob sie für eine niebere ober höhere Stufe ber betreffenden Kunst 
ausgebildet werben sollten. Es ist bics eine auc durc bie spätere Zeit bieser Kunst? 
schule hindurchgehende Eigentümlichkeit, das Zöglinge des Kunsthandwerks unb ber Kunst 
nicht streng geschieden waren; sic hängt bamit zusammen, daß bie Kuustjöglinge zum 
weitaus grössten Seil unentgeltlich aufgenommene Söhne fleiner Leute, hauptsächlich 
nieberer Bediensteter aller Art, waren, benen auf höhere Ausbildung an sic feinerlei 
Anspruch zustand, unb bie auc sein Recht hatten sic zu betlagen, wenn sie, was durch 
bie ganze Zeit ber Karloschule mit allen Kunstschülern, auc ben auf ber höheren Stufe 
stehenden, geschah, handwerksmässige Arbeiten für bas Bedürfnis ber herzoglichen 
Bauten, besonders in Hohenheim, unb bes herzoglichen Sweaters leisten mussten. 
Hieraus erklärt sic auc ohne weiteres bie sozial etwas untergeorbnete Stellung, welche 
bie Künstler ber verschiedenen Zweige innerhalb ber Karlsjchule immer einnahmen. 
Wer nicht bie entsprechende Begabung unb Sleisz bewährte, blieb aus ber nieberen Stufe 
ber Kunstübung stehen ober würbe einer anbern Berufsausbilbung zugeführt ober 
ganz entlassen; wer bagegen bie nötige Befähigung unb Eifer bewies, erhielt bie 
höhere Ausbildung.

Während nun bie neue Schule, wenn sic sic auf die niebere Kunstausbilbung bejchräntt 
hätte, zu ber Académie des arts in Ludwigsburg eine Art von Ergänzung hätte bilden 
sonnen, trat sie mit ber Ausbildung zur höheren Kunst von selbst in Konfurrcnj mit 
bieser Anstalt, bie räumlich so nahe gelegen war, daß keinesfalls beibe selbständig neben- 
einanber bestehen tonnten. Kun würben, sobald auf ber Solitübe ein einigermaßen 
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höherer Kunstunterricht zu erteilen war, dazu Professoren der Académie des arts be- 
fohlen, und es würbe dadurch die neue Schule in diesem Zweig zur Filialschule bet 
daneben fortbestehenden Ludwigsburger Akademie. Da aber die Karlsschule immer 
kräftiger aufblühte unb immer mehr das Interesse unb die Suns des Herzogs auf sic 
zog, auc die Lehrer ber Académie in immer größerem Umfang zum Unterricht an 
dieser Schule herangezogen würben, wozu insbesondere auc Seeger mitwirkte, ber ber 
Ludwigsburger Akademie nicht geneigt gewesen sein soll, trat biefe mehr unb mehr zu 
einem nur noc ber Form unb bem Alamen nac bestehenden Dasein zurück. Mit bem 
Almzug ber Karlsschule nac Stuttgart siedelten auc bie Lehrer ber Académie des arts 
dahin über.

An ber Karlsschule nahm nun ber Kunstunterricht eine selb staubige Ent- 
wicklung. Im Jahr 1771 würbe, ohne klare Abteilungsbildung für ben Unterricht, 
ein Teil ber Zöglinge unterrichtet in Särtnerei, Bildhauerkunst, Stukkatorarbeit, Musik; 
1772 in Architektur, Coup de pierres, Särtnerei, Bildhauerkunst, Mialerei, Stukkator- 
arbeit, Derstecharbeit, Nujit, Eheatraltanz. 1773 tritt zu ben 9 „Abteilungen" ber ög- 
linge hinzu als „Anhang": „Einteilung ber Künstler: Reiter, Marmorierer, Capezier, 
Friseur, Musik, Eheatraltänzer, Architekt, Särtner, Maler, Bildhauer, Stukkator, 
Schreiner". Es ist bezeichnend, bah in bemfelbcn Sahe in welchem die Schule bie Be- 
Zeichnung Militärakademie unb bie -Einteilung in feste Unterrichtsabteilungen erhalten 
hat, bie Künstler als „Anhang" behandelt werben unb unter biefem Kamen ein sehr 
verschiedenartiges Hemisc vereinigt wirb. — 3m Jahr 1774 bestehen bann neben ben 
eigentlichen Abteilungen als besondere Sruppen: Säger, Särtner, Architekt, Maler unb 
Bildhauer, Musiker, Sänger. 1775 werben, inbem bie Särtner mit ben Sägern ver- 
einigt unb unter bie „Abteilungen" eingereiht finb, nur 3 weitere Sruppen unterschieden: 
Künstler (Architekt, Maler, Bildhauer, Stukkatore), Musiker, Eänzer. 1776, nach bem 
Einzug in Stuttgart, kommen bei ben Künstlern hinzu bie Kupferstecher mit einer eigenen 
Kupferstechanstalt unb Kupferdruckerei, welche weiterhin eine künstlerisch wertvolle unb 
auc pekuniär einträgliche Tätigkeit übte. Sm übrigen bleiben in biefem Jahr, wie in 
ben weiteren Jahren bis 1782 neben ben „Abteilungen" bie drei Sruppen: Künstler, 
Musiker, Tänzer. — Aac ber Erhebung ber Gesamtschule zur Hochschule würbe ber 
Kunstunterricht als eigene Fakultät ben übrigen angereiht unter ber Bezeichnung „Fakultät 
ber freien Künste", auc »Facultas artium« ober »Collegium artium«. Sn dieser 
waren aber nur Architekten, Maler, Bildhauer, Kupferstecher — Lehrer unb Schüler — 
vereinigt; ihr geistiger Leiter Suibal (f. u.) würbe, wie es scheint um ihn zu ehren, 
in bie philosophische Fakultät ausgenommen. Die Musiker unb Eänzer bagegen würben 
nicht zu ber Fakultät gerechnet unb bilbeten fortan einen noc loseren Anhang ber 
Schule als schon bisher, doc so, bah die Zöglinge nac wie vor in der Akademie 
wohnten unb verpflegt unb unterrichtet würben.

Was bie Zahl ber Zöglinge betrifft, so herrscht seine gleichbleibende Regel- 
mäßzigkeit. Während 1773 bie Gesamtzahl 165 beträgt, schwankt sie, nach Entlassung einer 
gröberen Zahl zu nieberen Sewerben, von 1774—94 in ben einzelnen Jahren zwischen 
90 unb 30; feit 1784 nimmt barunter bie Zahl ber Oppidaner staubig zu, währenb 
bie ber Akademisten ungefähr im selben Verhältnis abnimmt, so daßz in biefem Zeit- 
raum im ganzen bie Oppidaner etwas über bie Hälfte ausmachen. Die ahl ber 
Künstler im engeren Sinn war in ben Jahren, in welchen bie innere Ordnung einiger« 
mähen feststand, durchschnittlich etwa 25, bie sic zu annähernd gleichen Seilen in bie 
4 Zweige: Architekten, Maler, Bildhauer (unb Stuffatore) unb Kupferstecher teilen, so 
daßz biefe Zweige in ben einzelnen Jahren durchschnittlich etwa 6 Zöglinge zählen. 
Die Gesamtzahl derer, welche bie Karlsschule für bie bildenden Künste ausgebilbet hat. 
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beträgt etwa 100, davon ungefähr 25 Architekten, 25 Bildhauer (und Stutkatore), 
30 Maler, 20 Kupferstecher.

Wie die Zahl der Zöglinge, so war auc ihre Studiendauer sehr verschieden. Es 
würbe auc seitens der Schulleitung ausdrücklich ausgesprochen, daß hiefür eine be- 
stimmte Zeit nicht angegeben werben könne, ba es ganz auf bie Fortschritte der einzelnen 
ankomme. Dabei herrschte aber im gangen bie Tendenz, bie öglinge möglichst lange 
in ber Schule zu behalten, wo ihre Kräfte für den Hof und das Sheater kostenlos aus- 
genützt werben sonnten, während ihnen, wenn sie entlassen waren unb weiterhin bienen 
sollten, ein — übrigens im allgemeinen recht geringer — Lohn bezahlt werben mußte.

Bezüglic ber äußeren Ordnungen stauben bie Künstler ben übrigen Akademisten 
gleich, so befonbers auc bezüglich ber Uniform; auc hinsichtlich ber Verpflegung unb 
Unterbringung unb ber allgemeinen Disziplinareinrichtungen waren sie von biefen nicht 
geschieden, nur baß sie von ben akademischen Orden dadurch, baß nur wissenschaftliche, 
nicht auc künstlerische Preise dabei gezählt würben, tatsächlich ausgeschlossen waren, 
was bann wieberum in Verbindung mit ben erwähnten allgemeinen Verhältnissen dazu 
beitragen mochte, sie als nicht vollwertige Stieber ber Schule erscheinen zu lassen.

Der Unterricht, den bie Künstler erhielten, teilt sich in ben allgemein bildenden 
Unterricht unb ben spezifischen Fachunterricht. Die jungen Leute — von ben zahlreichen, 
bie in ben ersten Jahren ber Schule ausgenommen unb halb wieber entlassen würben, 
ist hiebei abgesehen — nahmen zunächst an dem allgemeinen Anfangsunterricht teil, bis 
sie für bie betreffende Kunst „ausgesucht" würben, was in verschiedenem Alter, durch- 
schnittlic etwa im 13. Lebensjahr, geschah; es mögen also wohl alle wenigstens ben 
ersten Anfang einer höheren allgemeinen Bildung mit Latein, Französisch unb ben Real- 
fächern sic angeeignet haben, selbstverständlich auc Religion, worin sämtliche Künstler 
während ber gangen Zeit ber Zugehörigkeit zur Anstalt wöchentlich 2 stündigen Unters 
richt durc ben Religionsprofesjor erhielten; es ist von Professor Müller ein eigener 
plan des Unterrichts für sie vorhanden. Auszerdem ging bann neben ben Fachstudien 
her, in wechselnden Stundenzahlen unb auc nac Fächern unb Kunstzweigen wechselnd. 
Unterricht in Schreiben unb Zeichnen, Französisch unb Italienisch, bei einzelnen auc 
Lateinisch unb Griechisch, Geschichte unb Geographie, Mathematik, Physik, Aaturgeschichte, 
befonbers Mineralogie unb Osteologie, auc Sangen, durc bie bekannten Lehrer dieser 
Fächer, ferner namentlich Moral von Übel, teilweise auc von biefem Schöne Wissens 
schäften unb Briefstil. Die Geometrie würbe für bie Sänger auc unter bem speziellen 
Gesichtspunkt gelehrt, „um bie Figuren eines gangen Balletts selbst beschreiben unb 
orbnen gu lernen", was bann zuweilen auc „Choreographie" unb „Choreographische 
Zeichnungen" genannt würbe. Für bie Künstler im engern Sinne kam bann als ge- 
meinsamer theoretischer Unterricht höherer Stufe hinzu bie Vorlesungen von 3. Faug 
(f. o.) über Mythologie, auch Geschichte ber Kunst unb ber Künstler, später mit ver- 
schiedenen Erweiterungen unb Variationen: „Über Allegorien mit Anwendung auf bie 
Kunstaltertümer, nach feinem eigenen Entwurf"; seit 1784 „Sötterlehre ber Griechen 
unb Römer nac eigenen gedruckten Säbelten"; Kunstaltertümer (auc „vornehmste 
Antiken unb beste alte Künstler") nac Winkelmann, Potter unb Lippert; Enzyklopädie 
über bie schönen Künste nac Sulger; auch „Geschichte ber Hauptschulen", Sfonologie 
unb Mythologie nach Ovibs Verwandlungen; Literaturgeschichte ber alten Künstler unb 
Kunststücke nach Pausanias; bie Mythologie nach ber Bibliothek ber schönen Künste unb 
Wissenschaften; 1791: „6. wirb nach Vollenbung ber einheimischen Kunst- unb Künstlers 
geschickte bie Künstler unb Kunststücke bes Altertums nach Potters Archäologie anfangen 
unb bie neuesten Schriften, bie Mythologie betreffend, damit verbinden". — Aac Haugs 
Sob trug als beffen Aachfolger 1792 unb 1793 Hauptmann v. Obern iß (Joh. Heinr.
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Karl, geb. 1757 zu Altenburg in Sachsen, Zögling der Anstalt 1772—78, bann Leutnant 
in der Aobelgarde) die Mythologie nac Moriz unb Wontfaucon vor, „welch letzten er 
auch neben Winkelmann unb Potter zu ben Kunstaltertümern benützen unb womit er 
bas Beste aus ben neuesten Schriften verbinden wird". Serner würbe für Künstler ver- 
ichiebener Richtung gelehrt „Perspektiv" von ben Architekten Azel unb Abriot (f. u.) 
nach Pater Po330, unb hauptsächlich seit 1780 von Suibal „Cheorie ber schönen 
Künste". — An ben Unterricht von Abel unb Haug schlossen sic zuweilen auch schrijt- 
liebe Aufsätze an.

Neben biefem Unterricht allgemein bilbenber Art ging bann in wechselnder "19: 
Sehnung die fachliche Ausbildung her, die von ben 48 Wochenstunden 12—28 
umfaßte unb in ben einzelnen Gebieten von folgenben Lehrern erteilt würbe.

3n ber Architektur war feit 1771 bis zur Aufhebung der Schule, also während 
ihrer ganzen Lebensdauer als Hauptlehrer tätig Fischer (Reinhard Ferdinand Sriedric, 
geb. 1746 zu Stuttgart), anfangs Leutnant unb Kabinetts dessinateur, seit \7c6 Haupt- 
mann unb Architekt, Lehrer ber Architektur ober ber „Bürgerlichen Baukunst , auch bei 
Architektonischen Zeichnungen unb bes Coup de pierres; Baumeister — außer vielen 
anbern Werten — bei ber Herstellung bes Akademiegebäudes für diese Bestimmung, 
beffen grosse Säle nac ihrer dekorativen Ausstattung ihm besonders zum Ruhme 
gereichten (vgl. I, 6 52—5 5. 670).

Neben ihm unterrichtete 1771—74 Hofwerkmeister Bernlacher in Deritecharbeit 
unb Coup de pierres.

1778 würbe ber bisherige Zögling ber Anstalt Azel (auch 1 geschrieben) (Soh. 
Jakob, geb. 1754 zu Lohnsfeld in ber Grafschaft Falkenstein (Pfalz), seit 1768 Zögling 
ber Académie des arts, 1770 ber Karlsschule) als Kabinettsbcffinatcur mit einem Sehr- 
auftrag betraut in Zeichnen unb Architektur unb blieb weiterhin Lehrer bei Zivilbau- 
tunst „nebst bereu Zeichungen", auc ber Praktischen Seometrie, zuweilen auch für mili- 
tärijche unb kameralistische Abteilungen, ferner ber Perspektiv nach ber Sethode des 
Paters Po330. 1787 ging er als Bauinspektor nac Ansbach ab (vgl. I, 728). Sein 
Aachfolger' würbe Abriot (David Aifolas, geb. 1756 zu Mömpelgard, 1771—79 3ög- 
ling ber Anstalt, 1779 Kabinettsbcffinatcur), 1787 als Lehrer ber 3ivilbaufunft (teils 
nach eigenen Aufsätzen, teils nach Lorenz), bes Architektonischen Zeichnens unb ber 
Perfpettive (nach Po330) angestellt bis 1794; die ökonomischen Abteilungen unterrichtete 
er auc in „Ökonomischer Baukunst" (vgl. I, 728).

Die Malerei erhielt ihre Lehrkräfte anfangs von ber Académie des arts in 
Ludwigsburg. 3m Buli 1771 würbe als Lehrmeister an ber Karlsschule angestellt der 
maitre an ber Académie Schichauf (auc cc geschrieben) (Joh. Konrab, geb. 1739 zu 
Heslach); er war Maler unb unterrichtete auc im Malen, doc nur in beschränkter 
Weise, sein eigentlicher Lehrauftrag war Zeichnen: „freie Handzeichnungen", nach Origi- 
nalien, nach Gips unb nach ber Aatur, gelegentlich auc „mathematische Zeichnungen , 
unb zwar übte er diese Tätigkeit als Zeichenlehrer befonbers auch an den Abteilungen 
ber Aichtkünstler. 1783 würbe er auf Pension gefegt unb starb 1785. Eine selbständige 
Aebeutung als Künstler scheint er nicht gehabt zu haben, auc feine Lehrtätigkeit übte 
er unter Aufsicht von Suibal.

Die beherrschende Persönlichkeit, speziell in ber Malerei, aber überhaupt im Kunit- 
unterricht ber Karlsfchule war Suibal (Aifolas, geb. 1725 zu Lunéville, als Waler 
ausgebilbet in Aancy unb Paris; 1749 vom Herzog Karl als Dekorationsmaler nac 
Stuttgart berufen, 1752—56 mit Urlaub in Rom als Schüler von Raphael Wengs; 
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seit 1760 Direktor der Semäldegalerie, 1761 Professor der Malerei an bet Académie des 
arts). Seit \cc2 beaufsichtigte und leitete er den Kunstunterricht an ber Karlsschule, für 
beffen Einrichtung er verschiedene Entwürfe machte; feit 17 74 hielt er Vorlesungen über

Professor Suibal

Theorie ber Künste in 2 Wochenstunden unb führte bie 
Leitung des Unterrichts in ber Malerei; 1776 würbe er 
zum Professor an ber Karlsschule ernannt unb 1782 als 
ordentlicher Professor in bie philosophische Fakultät auf- 
genommen. Er starb 1784. Von feiner eigenen Tätigkeit 
als Maler — bie hier nicht zu behandeln ist — besamen 
bie Sale ber Karlsschule auf ber Solitüde unb in Stutt
gart wertvolle Proben in allegorischen Deckengemälden; 
auc was sonst Künstlerisches für bie Karlsschule zu pro- 
bunteren war, so namentlich bie Zeichnungen für bie 
Preismedaillen, würbe von ihm geliefert; als Lehrer wie 
als Maler hat er zur Bedeutung unb zum Ruhm ber 
Karlsschule wesentlich beigetragen (vgl. I, 687 —95).

Heben Suibal unb mehr unmittelbar als Lehrer ber 
Malerei wirkte an ber Karlsschule, unb zwar während 
ihrer ganzen Lebensdauer, Harper (auc pp geschrieben) 
(Adolf Friedrich, geb. 1725 zu Berlin, nac 8 jährigem
Aufenthalt in Frankreich unb Otalien 1756 in württem- 

bergische Dienste gezogen, 1759 Hofmaler, 1784 Saleriedirektor). Als Professor (seit 
1761) an ber Académie des arts in Ludwigsburg erstreckte er weiterhin feine Tätigkeit 
auc an bie Karlsschule unb würbe 1787 an biefer als Professor angestellt. Er lehrte 
Zeichnen nac ber Hatur (bis 1787, wo Hetsc fein Alachfolger barin würbe) unb be- 
fonbers Landschaftsmalerei, worin er als Künstler, wiewohl ohne höhere Bedeutung, 
eine allgemeinere Geltung genoßz; als Lehrer übte er, befonbers auc wegen feines 
liebenswürbigen Wesens geschätzt, eine fruchtbare Wirksamkeit (vgl. 1, 695 f.).

Die übrigen Lehrer im Zeichnen unb Walen waren — ausser bem Cheater- 
malet Scotti, ber als Professor an ber Académie des arts in ben ersten Jahren 
von Ludwigsburg aus ben Unterricht beeinflusste — Zög- 
linge ber Karlsschule unb also Schüler ber genannten Lehrer, 
nämlic

Hetsc (Philipp Friedrich, geb. 1758 zu Stuttgart, 1773 
—80 Zögling ber Karlsschule, 1780 zum Hofmaler ernannt, 
1781—87 in Paris unb Rom), 1787 als Professor angeftcllt 
mit bem Lehrauftrag für Zeichnen nach ber Hatur (als Alach- 
folger von Harper) unb Historienmalerei, bis 1794 (vgl. I, 
741—43);

Heideloff (Viftor Wilhelm Peter, geb. 1757 zu Stutt
gart, 1771—80 Zögling ber Karlsfdplc, 1780 angeftellt als 
Hof- unb Theatermaler, \c82—85 Paris unb Rom), 1789 
Professor an ber Karlsschule bis 1794, wo er neben Harper 
unb Hetsc im Zeichnen nac ber Hatur unb im Walen unterrichtete (vgl. I, 739 f.).

3n ber Bildhauer« unb Stuffaturfunft — welche an der Karlsschule immer 
in biefer Weise verbunden, aber auch auseinandergehalten würben —, unterrichten zuerst 
1771—77 bie maitres an ber Académie des arts Bauer (Adam, Schüler ber Aca
démie des arts, seit 1771 Hoffigurijt, feit 1774 Professor, vgl. I, 719) unb 1771—76
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Sonnenschein (Joh. Valentin, geb. 1749 zu Stuttgart, seit 1771 Hofitukkator, später 
Professor, 1776 entlassen, vgl. I, 719 f.).

Auszerdem hat anfangs von Ludwigsburg aus, bann in Stuttgart bis 1778 ber 
Professor an ber Académie des arts Lejeune ben Unterricht beeinflußt, zeitweise wohl 
auc selbst erteilt (vgl. I, 700—02), ohne aber, wie es scheint, an ber Karlsschule 
selbst angeftellt gewesen zu fein.

Die weiteren Lehrer biefes Sachs sind Zöglinge ber Karlsschule, unb zwar als erster 
Sriederic (Joh. Gottlieb, geb. 1754 zu Stuttgart, 1770—78 Zögling ber 

Karlsschule), im Dezember 1778 zum Hofstukkator ernannt unb als Lehrer ber Bild- 
hauer- unb Zeichnungskunst angeftellt bis 1794. Heben dem Unterricht in ber Bild- 
hauerkuns war er hauptsächlich Lehrer im Freihandzeichnen für bie nichtkünstlerischen 
Abteilungen.

Dannecker (Joh. Heinrich, geb. 1758 zu Stuttgart, 1771—80 Zögling ber Karls- 
schule, anfangs zum Sänger bestimmt, bann ber Bildhauerei zugewiesen, 1780 zum 
Hofbildhauer ernannt, 1783—89 in Paris unb Rom), 1790 als Professor ber Bildhauer- 
funft angeftellt bis 1794 (vgl. I, 733—37).

Scheffauer (Philipp Jakob, geb. 1756 zu Stuttgart, 1772—80 Zögling ber 
Karlsschule, 1780, zugleich mit Dannecker, zum Hofbildhauer ernannt, mit biefem auc 
1783—89 in Paris unb Rom unb 1790 als Professor ber Bildhauerkunst angeftellt bis 
1794 (vgl. I, 729—33).

An ber Kupferstecherschule, bie nac bem Einzug ber Schule in Stuttgart 
gegrünbet würbe, war ber Hauptlehrer Sotthard Müller (auc i geschrieben) (Joh. 
Sotthard, geb. 1747 zu Bernhausen, Symnasium in Stuttgart, 1764 Académie des arts, 
1770 nac Paris gefanbt zur Erlernung ber Kupferstechkunst unter Wille), 1776 als 
Professor ber Kupferstechkunst angeftellt bis 1794; er erteilte außer biefem Sac auc 
Unterricht im Zeichnen nac ber Uatur. Seine Kunst hat ber Kupferdruckerei ber 
Karlsschule unb bamit auc dieser selbst weitverbreitetes Ansehen verschafft; auc als 
Lehrer hat er eine bebeutenbe Wirkung geübt (vgl. I, 749—54).

Heben ihm war in ber letzten Zeit ber Schule Lehrer biefes Sachs fein Schüler 
Leybold (auc u unb i, unb p geschrieben) (Joh. Friedrich, geb. 1755 zu Stuttgart, 
1770—81 Zögling ber Karlsschule, 1781 zum Hofkupferstecher ernannt, bamit zugleich 
Lehrer biefer Kunst), seit 1789 mit bem Eitel eines Professors bis 1794; er unterrichtete 
babei neben Wüller unb Hetsc im Zeichnen unb Wobellicren nac ber Hatur (vgl. I, 754).

Sleichfalls Schüler von Wüller war He cf er (Joh. Ludwig Sabriel, geb. 1756 
zu Stuttgart, 1770—81 Zögling ber Karlsschule, 1781 zum Hofkupferstecher ernannt), 
ber 1786 als „eichnungsmeister" ben Lehrauftrag für Freihandzeichnen unb Zeichnen 
nac Sips neben Friedrich unb Azel erhielt, bis 1794.

An ber Kupferstechanstalt waren ferner tätig unb bamit zugleich Lehrer biefer 
Kunst: von 1775 an Suttenberg, von 1781 an bie Zöglinge ber Anstalt unb Schüler von 
Wüller Chr. Jak. Schlott erbe cf, Alikolaus Heideloff, Makarius Balleis, Sottlieb 
Friedrich Abel, Christian Ketterlinus, Ernst Morace, d’ Arg ent (vgl. I, 755 f.).

Endlich hatte bie Schule als Lehrer in ber Sartenkuns Sc ei bl in (auc ai 
unb e, en geschrieben) (Karl Wilhelm, geb. 1728 zu Karlsruhe, als Särtner ausgebilbet, 
1747 Hofgärtner des Herzogs); feit 1771 erteilte er theoretischen unb praktischen Unter- 
richt in ber Sartenkunst, auch mit Zeichnungen auf biefem Sebiet, bis 1791. — Heben 
ihm war als Lehrer ber Sartenkuns 1778—83 ber Zögling ber Karlsschule Hofgärtner 
Schreyer tätig.
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Die gesamte Kunstabteilung der Karlsschule hat bleibende Werke hinter- 
lassen in den Schöpfungen ihrer Lehrer: Sicher, Suibal, Harper, Sotthard Müller, und 
in denen ihrer Schüler, die zugleich Lehrer an der Schule wurden: Hetic, beibelos, 
Dannecker, Scheffauer, Seybold, wozu als Architekt etwa Ehouret, als namhafte Aaler 
Wächter, Koch, Hartmann und Schic (vgl. I, 745—49) beizufügen sind. Dabei ist in 
der Malerei und Bildhauerei zu bemerken, das die Lehrer mehr der Barock- und Aototo: 
richtung zugehörten, während die Schüler eine klassizistische Richtung vertreten. Als 
Künstler hohen Rangs wirb freilich nur Dannecker anerkannt werben können; aber in den 
mittleren Stufen nehmen bic andern genannten einen ehrenvollen Plaß ein unb beweisen, 
wie dies auch aus bem über den Unterrichtsbetrieb Überkommenen hervorgeht, daß in der 
Schule ein energischer, ebler, nach den höchsten Zielen strebender Eifer herrschte. Das 
Land Württemberg jedenfalls, bas, feit langer Zeit eigener Künstler bar, nur aus bem 
Huslande solche bezogen hatte, ist durc sie die Stätte eigener, auf ber Höhe ber 
Zeit stehender Kunftübung geworben, unb aus dem Aittelpunkt des Randes ist dadurch 
Sinn, Interesse unb tätige Teilnahme für Kunst wieber wachgerufen worben. Unb 
vom allgemeinen Unterrichts- unb Kulturstandpunkt bleibt es eine überaus mertwürbige, 
in ihrer Art einzig dastehende Erscheinung, daß an einer unb derselben Lehranstalt neben 
ben andern akademischen Ausbildungszweigen die bildenden Künste eine gleichberechtigte 
Stelle cinnahmen, bass namentlich an einer anerkannten Hochschule eine Künftlerfatultät 
gleichberechtigt sic den alten Fakultäten anreihte. Daß diese Verbindung, welche eine 
bedeutsame Huldigung für ben Adel ber Kunst darstellt, auch für bic beteiligten selbst 
von vorteilhaftester Wirkung war, ist unverkennbar: bie Kunstzöglinge würben teils 
burch ben höheren Unterricht, an bem sie teilnahmen, teils durch den engen Verkehr 
mit ben übrigen Akademisten in den wissenschaftlichephilosophischen Deist eingefübrt,. der 
in ber Akademie herrschte unb wie ben übrigen Zöglingen, so auch ben Künstlern einen 
freieren, weiteren, höheren Blick verlieh; und anbererfeits würben auch bie übrigen 
Zöglinge in bas Interesse für bie Kunst in ben verschieb enften Richtungen unb in bereu 
Derständnis unb Wertschätzung eingeführt unb baran gewöhnt, die Dinge nicht nur von 
ber wijsenschaftlich-intellektuellen Seite, fonbern auch von ber fünftlerifch^äfthetifchen, von 
ber des Geschmacks zu betrachten.

Der Mufih-, Theatral- und Tanzunterricht

Über ben Verus sunt er richt in ber Mujit, der Eheatertunit unb dem Ean soll 
hier, nachdem oben bic allgemeine Ausbildung der Künstler im weiteren Sinn er 
wähnt worben ist, nur ber Vollständigkeit wegen bas nötigste angefügt werben, teils 
weil diese Ausbildungszweige mit ber Karlsschule nur in loserer Derbinbung stauben, 
teils weil sie im ersten Band bicfes Werkes (S. 533—52) schon eingehend unb queUcus 
mäßig bargcftcllt finb, worauf hiemit verwiesen wirb.

Es waren im ganzen etwa 50 Zöglinge, bic in diesen Künsten ausgebildet würben. 
Don Anfang ber Schule an würbe eine Anzahl von Zöglingen für Alujit und Canz/ • )• 
Ballett bestimmt, bie elementaren Unterricht barin erhielten; 177 4 würbe eine eigentliche 
Ausit- unb Eheatralschule nebst Ballettschule eingerichtet, bie bis zum Ende der Narlss 
schule fortbeftanb. Ihre Ungehörigen hatten Wohnung, Verpflegung unb Unterricht in 
ber Karlsichule, bas Ganze staub unter bem Intendanten unb war in ben Mechanismus 
ber Schule eingefügt; aber sie bilbeten eine befonbere Truppe neben den „Ubtcilungcn 
unb neben ben „Künstlern" im engeren Sinn, unb ber Zusammenhang mit der eigene: 
lichen Karlsschule würbe im Lauf ber Jahre immer loser; feit 1778 würben seine neuen 
Zöglinge mehr ausgenommen, nur bis dahin nahmen sie an ben preisen teil, seit ber 
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Erhebung ber Schule zur Universität gehörten sie nicht zu bereu eigentlichem Verband; 
1781 wurde eine größere Zahl bet Musit- und Canzzöglinge entlassen, bie wenigen, die 
übtig blieben, wurden zu einet truppe vereinigt, bie nur äuszerlic in Unterfunft und 
Verpflegung mit bet Karlsschule verbunden blieb, aber nicht als zur Hohen Schule ge- 
hörig betrachtet würbe.

Nusit meister, unb zwar für Instrumente unb für Sesang, — zugleich Mitglieder 
des Hoforchesters — waren Seubert 1771—94, Schulfint 1771—94, Decker 1771—9 3, 
Stand) 1773—94, Bertsc 1773—94, Seemann 1774— 75, Poli 1775—92, Bon- 
folb 1775—94, Moroni 1776—77, Celestino 1776—77, Hetsc 1776—94, Suslin 
1778—86, Mlazzanti 1778—81; weiterhin bie Zöglinge der Schule Weber 1780—94, 
3 um sie eg 1785—94, Abeille 1786—94.

Den Unterricht in ber Deklamation, Mimik, Aktion unb Pathognomit 
erteilte von 1774 bis zu seinem Cod 1788 Ariot (f. o.), von 1787 bis zu seinem 
Cod 1791 Schubart, bet and) Musikunterricht erteilte. Einzelne ber Musik- unb nament- 
lic ber Tanzlehrer mögen sie dabei unterstützt haben.

Der Canzunterr id) t würbe erteilt von den Ballettmeistern ober Ballettänzern 
Malter (Sohn) 1771—86, §rand)i \772, Balletts 1773—75, Bolderoni 1773—76, 
Futti 1775—88, Kösel 1775—94, Herrmann 1775 —85, Saunier 1776—80, 
Regnaud 1780—86, Malter (Vater) 1778 — 84; feit 1785 von Zöglingen ber Schule: 
Jobst, Dieudonné, seit 1786 Staub, feit 1788 Kauz, Semmler, alle bis 1794.

Die Musik- unb bie Tanzlehrer erteilten auc ben übrigen Zöglingen Musik- unb 
Canzunterricht.

Aufführungen musikalischer unb theatralischer Art fanben von \772 an statt: 
Orchester, Ballette, Schauspiele, Opern, wobei aber nicht nur bie für ben Beruf sich 
ausbildenden Künstler, sondern auc anbere Zöglinge mitwirkten; bie Frauenrollen 
würben babei teils von jugendlichen Zöglingen, teils von Angehörigen bet Ecole des 
demoiselles gespielt. Die Anläjse dazu waren bie regelmäßigen Akademiefeste, be- 
sonders ber Seburts- unb Namenstag bes Herzogs unb ber Franziska, auc hohe Be- 
suche; gegeben würben französische Lustspiele, Operetten unb Ballette, anfangs zum 
größeren Seil in französischer, auc italienischer Sprache, allmählich überwiegenb deutsch. 
Gespielt würbe auf bet Solitübe im dortigen Theater, in Stuttgart im Opernhaus, von 
1780 an im neuen Schauspielhaus. Die Mitwirkung von andern Zöglingen ber Karls- 
schule trat aber in Stuttgart rasc ganz zurück, es spielten bie für Musi unb Cheater 
in ber Schule ausgebilbeten unb aus ihr entlassenen, unb daneben bie noch in der 
Musik- unb Tanzschule befindlichen Zöglinge, bie man möglichst lange in ihr zurückhielt, 
um ihnen fein Sehalt zahlen zu müssen. Mus ben ursprünglichen Schülervorstellungen 
waren mit dem Übergang nach Stuttgart Vorstellungen einer berufsmäßigen Sheatertruppe 
geworben, bei welchen bie nicht berufsmäßigen Zöglinge nur anfangs noch in nebensäch- 
licher Weise mitwirften, weiterhin nur als Zuschauer in begrenzter Zahl auf der brüten, 
seit 1791 auf ber vierten Salerie anwohnten. Daneben gingen aber Dilettantenaufführungen 
von Zöglingen innerhalb ber Schule bei besonderen Anlässen her, wie eine solche bie 
bekannte Clavigoaufführung vom 11. Februar 1780 mit Schiller in ber Titelrolle war.

Komponisten sind aus ber Schule hervorgegangen : Zumsteeg, Abeille, Dieter, Sausz, 
von benen ber erstgenannte hohe Wertschätzung fand; bie allgemeine Bildung, welche 
auc bie Künstler in verhältnismäßig hohem ®rab in ber Schule empfingen, verleugnete 
sic auch hier nicht. — Des Mimen Kunst ist flüchtig: auf bie Alachwelt wenigstens ist 
aus dieser Schule seines bedeutenden Bühnenkünstlers Aame gekommen; unter ben Zeit- 
genossen war ber Hof unb bas Stuttgarter Publikum von ben Sheateranfführungen be- 
friebigt, während unbefangene auswärtige Beurteiler bie Leistungen mittelmäßig fanben.
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Dit Huftjebung her Schule unu ihr Fortichen
Überblickt man die reichen und vielgestaltigen Lehreinrichtungen der Karlsschule, 

wie sie nun im einzelnen aufgeführt worden sind, so muß die fast unmittelbar nach dem 
Cod des Herzogs Karl mit einem Sederstric erfolgte Aufhebung der ganzen Schule mit 
allem, was zu ihr gehörte (auszer der Druckerei, die, weil einträglich, noc ein Sahr 
fortbestand), als ein Akt brutaler Barbarei erscheinen. So würbe sie ohne Zweifel 
empfunden in bem Kreis ber Lehrer unb Angestellten unb ber sonst an ihrem Bestehen 
interessierten Personen, wiewohl anerkannt werben muß, daß ber Herzog Ludwig Eugen 
in ber Versorgung ber Angestellten durch Übertragung anberweitiger Lehr- unb Dienit- 
stellen, besonders am Stuttgarter Symnasium unb in staatlichen Beamtungen, teilweise 
mit Entschädigungen in barem Held, wie auc in ber Unterstützung bedürftiger Zöglinge 
mehr geleistet hat, als wozu er verpflichtet war. Auc die Einwohnerschaft ber Stabt 
Stuttgart empfand begreiflicherweise das Aufhören der Karlsschule sehr schmerzlich; war 
doc das Bestehen der Anstalt ihr zunächst unb hauptsächlich zugut gekommen, sofern ihr 
zu bequemster Benützung eine alles umfassende Hochschule zur Verfügung stand, die bas 
wissenschaftliche unb künstlerische Interesse unb Verständnis in ber Stabt ungemein för- 
berte, die überbies den Ramen unb Ruhm von Stuttgart in weite Lande trug, viele Fremde 
anzog unb, wie man berechnete, durc ihre Angestellten unb Zöglinge ber Stabt eine 
jährliche Einnahme von 20—30 000 fl. einbrachte. Selbstverständlich sonnte man auc 
vom Standpunkte ber allgemeinen Kultur eine so schöne Pflanzstätte vielseitiger edler 
Bildung nur mit Schmerz unb Entrüstung plötzlich vernichtet sehen.

Die Gründe ber Aufhebung liegen teilweise in ber Person bes neuen Herzogs. Seinem 
Bruder unb Vorgänger überhaupt unähnlich wollte er, wiewohl er biefem die Genialität 
nicht absprechen sonnte, doc mit Bewusztsein in allen wesentlichen Beziehungen fein Degen- 
jtüc fein, unb so waren ihm namentlich dessen pädagogijche Aeigungen gänzlich fremb, wie 
er denn auch bie Karlsschule selbst niemals besucht hatte. Überhaupt war ihm, bem „philo- 
sophijchen Prinzen", eine gewisse Bildungsfeindlichkeit eigen, wie gerade aus ben Dar 
legungen von Schwab, bem bisherigen Professor an der Karlsschule, nunmehrigem vertrauten 
Berater bes Herzogs Ludwig Eugen unb späterem Verteibiger seiner Person unb Regie- 
rung, zu entnehmen ist.5) Nicht nur, das er, wie auch viele andere Leute, meinte, durch 
bie Karlsichule in Verbindung mit ben andern inländischen Schulen werben für ben Am- 
fang bes Herzogtums zu viele Gelehrte gezüchtet, unb Ausländer heranzubilden habe 
bas Land seinen Srund ; konservativ gerichtet in jeder Beziehung sah er in ben Rifjen- 
schaften überhaupt eine Quelle ber Revolution unb in wissenschaftlichen Bildungsanstalten 
Pflanzstätten von unpraktischen, aufgeblasenen, dünkelhaften Vielwissern unb Schwätzern.

Doc wäre es einseitig unb ungerecht, bie Aufhebung ber Karlsschule lediglich als 
einen Akt persönlicher Willkür bes neuen Herzogs aufzufaffen. Die Schule trug in sich 
selbst Keime ber Zersetzung, unb bie Auflösung war durch bie äußeren Verhältnisse mit 
einer gewissen Notwendigkeit gegeben.

Schon bei Herzog Karl selbst glaubte man zu bemerken, daß bas Interesse an ber 
Karlsschule in ben letzten Jahren feiner Regierung abgenommen habe, wofür man 
einen Beweis u. a. barin zu finben meinte, das er bie Einkünfte ber Akademiekaje aus 
ber Generalkasse verminbern lies unb infolge bavon bie Sehalte ber Angestellten säumiger 
ausbezahlt würben. Dies ist auch nicht unverständlich, iit der Erhebung ber Schule 
Zur Universität war bem Herzog zwar ein aus Ehrgeiz unb Eitelkeit gehegter Runic 
erfüllt, aber mit ber Erreichung dieses höchsten Zieles auc die Spannfraft unb Be- 
geifterung für bie Schule abgeschwächt worben, mit ber Einführung ber korporativen 
Einrichtungen, welche bie Erhebung zur Universität mit sic brachte, waren bie ata- 
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demischen Kollegien und Beamten die normalen Organe der Schulverwaltung und die 
Eräger der Initiative in Angelegenheiten der Schule geworben, der Intendant aber, 
ber bisher neben bem Herzog alles in allem gewesen, ftarf in ben Hintergrund gerbest 
unb ber Herzog selbst mehr nur zum Schirm- unb Brotherrn wie bei ben alten Aniversi- 
täten geworben. Auc war ber Schaffensdrang dieses rastlos tätigen Geistes nach dieser 
Seite hin im wesentlichen befriedigt unb suchte sic neue Ziele, bie er unter anderem 
in ben Bauten von Hohenheim fanb unb in bem Unternehmen, ben katholischen Sottes- 
bienst an seinem Hof im Sinn ber Aufklärung umzugestalten. Die Erfahrung von 
Unbant seitens einzelner Zöglinge, vielfache Angriffe auf bie Schule von aussen, bie 
Beobachtung von Neigung zu revolutionärer Richtung bei manchen Lehrern unb Schülern 
mögen weiter dazu beigetragen haben, bie Freude bes Herzogs an seiner Schule zu 
trüben, überdies war feit 1783 bie Zahl ber eigentlichen Zöglinge ständig zurück- 
gegangen, schlieszlic bis zur Hälfte ber früheren Zahl, unb bie entsprechende Zunahme ber 
Stabtftubierenben, auf welche gerabc bie eigentümlichen Einrichtungen ber Schule gröhtem 
teils seine Anwenbung fanden, bilbete bafür nur mangelhaften Ersatz. Es tonnte nicht 
verfannt werben, bah man zwar von den reichen Bildungsgelegenheiten ber Karlsschule 
nach wie vor gerne Gebrauch machte, bah aber die Neigung, sich, bzw. feine Söhne, 
unter bie strenge Zucht ber Akademie zu stellen, bei ben Zeitgenossen start in Abnahme 
begriffen war. Daß Herzog Karl seine Lieblingsschöpfung selbst zerstört hätte, baran 
war natürlich nicht zu denken; aber wo bas Moment ber persönlichen Beteiligung weg- 
fiel, war dies hoch sehr nahegelegt. Denn nun tonnte unb muhte bas entscheidende 
Moment hervortreten, bas bisher ber starte Wille des Herzogs im Hintergrund ge- 
halten hatte: bie Rücksicht auf bie Finanzkraft unb bie sonstigen Verhältnisse bes Sandes.

Hatte Herzog Karl in pekuniärer Beziehung mit souveräner, vielfach frevlerischer 
Leichtfertigkeit gewirtschaftet, so wollte Ludwig bie Einrichtungen von Hof unb Staat 
mit ben Hilfsquellen bes Landes in strenges Verhältnis gebracht sehen. And nun tonnte 
unb sann nicht bestritten werben, bah die Karlsschule, bie ben Staat jährlich 80 000 fl., 
ungefähr 1/15 ber gesamten Staatsausgaben, kostete, für das Land Württemberg viel 
zu teuer war, zumal dadurc bie Universität Tübingen unb bas Symnasium in Stutt- 
gart birett geschädigt würben, bass überhaupt für ein Land von 5—600 000 Einwohnern 
zwei Universitäten zu viel waren, unb bah, abgesehen von ber Militär- unb Kunstschule, 
bas, was bie Karlsschule bot, in ben bestehenden andern Schuleinrichtungen bes Landes 
wenn auch nur zum kleineren Seil geboten würbe, boch durc entsprechende Gestaltung 
derselben geboten werben tonnte. Alle Gegnerschaft, bie bie Karlsschule von jeher gehabt: 
bie Universität Tübingen wegen Schädigung ihrer Interessen, bie Landschaft wegen ber 
übermässigen Kosten für bas Land, unb bie evangelische Kirche wegen ber grundsätzlichen 
Gleichstellung ber Katholiken innerhalb ber Schule, erhoben jetzt ihr Haupt, unb so hatte 
benn ber Herzog bei ber Aufhebung ber Schule nicht nur bie alte Landesuniversität, bie 
es sofort mit einem Dankschreiben bestätigte, fonbern auc bie staatlichen unb kirchlichen 
Zentralorgane bes Landes ganz auf feiner Seite. Zu seiner persönlichen Rechtfertigung 
bars auch nicht übersehen werben, bass er sowohl eine Militär- als eine Kunstschule in 
neuen, anderen Verhältnissen wieber einzurichten bie bestimmte Absicht hatte, bereu Der- 
wirklichung aber sein früher Cod verhinderte.

Überrascht war von ber Aufhebung wohl überhaupt niemanb. Es hat auch währenb 
bes Bestehens ber Schule schwerlich jemand gegeben, ber ernstlich an ihre Fortdauer 
über bas Leben bes Herzogs Karl hinaus geglaubt hätte. Die Schule war zu sehr bas 
persönliche Werf bes Fürsten gewesen, hatte zu wenig im Volfsboben gewurzelt; ba sie 
ihr Dasein wesentlich ber Gnabenfonne bes einen Mannes verbanfte, war es natur- 
gemäss, bah sie mit dieser unterging.
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Hätte Ludwig Eugen sie ruhig in ihrer dermaligen Verfassung weiterbestehen lassen, 
so ist nicht unwahrscheinlich, daß sie, vielleicht langsam, doc sicher mehr und mehr 
auseinandergefallen und einem Prozesz der Selbstauflösung entgegengegangen wäre. Daß 
dies durc die rasche Schlieszung abgeschnitten wurde, war also für die Lehrer und 
Zöglinge der Schule im Srund eine günstige Lösung. Jedenfalls aber für die Schule 
als Sanzes, als geschichtliche Erscheinung, für ihre Geltung bei der Mit- und bei der 
Aachwelt: durc das schnelle Ende ist ihr ein langsames Siechtum erspart geblieben, sie 
ist auf der Höhe ihrer Leistungen als Unterrichts anstatt und nicht weit entfernt von 
ihrer äuszerlic höchsten Blüte erloschen und trägt daher für alle Jetten die Züge 
jugendlicher Frische, männlicher Kraft, unermüdeten Emporstrebens.

Und wenn nun auc die Schule geschlossen war, so lebte sie doc fort in dem, 
was sie an ihren Zöglingen geleistet und was sie an Unterrichtseinrichtungen Vorbild- 
liches geschaffen hatte. Die Lehrer zerstoben und hörten auf, als ein Lehrkörper, die große 
Mehrzahl überhaupt als Lehrer zu wirken. In den Schülern aber mußte sic nun zeigen, 
ob die Anstalt nicht nur eine schöne Zierpflanze gewesen fei, sondern ob sie auc wertvolle 
Früchte getragen habe. Die Schicksale und Leistungen der einzelnen Karlsschüler auc nur 
zu einem Seite zu verfolgen, ginge weit über den Rahmen dieses Wertes hinaus, doc mag 
außer den größten Schülern Schiller (1772—80) und Cuvier (1784—88) erinnert werben 
an die 17 Minister, bic aus ihr hervorgegangen, barunter v. Kormann, v. Alandelslohe, 
von ber Lühe, an bie 33 Generale, an hervorragende Männer ber Wissenschaft : Kiel- 
meyer, Kerner, Duttenhofer, ben Mathematiker Joh. Heinrich Pfaj, den Physiker 
Christian Pfaff, Ejchenmayer, ben späteren Eübinger Kanzler Autenrieth, an bic Künstler 
Dannecker, Scheffauer, Hetsch, Heidelof, Hartmann, Wächter, Koch, Chouret, bie Musiker 
Zumsteeg, Abeille. Da aber bei hervorragenden Männern immer zweifelhaft ist, ob unb 
wie weit sie ihre spätere Bedeutung ihrer Schule verbauten, unb bei dem Erreichen hoher 
Stellungen Zufall unb äußere Verhältnisse start mitfpielen, ist ein gewichtigeres Zeugnis 
für bie Schule, wie bie gleichzeitige unb nächste Generation über sie geurteilt hat. 
Diese waren aber barüber einig, baß bic Karlsschule bem Laube eine große Zahl 
von hervorragend tüchtigen Beamten, Ärzten, Offizieren, Künstlern, gebildeten Kauf- 
leuten unb Gewerbetreibenden geliefert unb dadurch bie Verwaltung bes Laubes, bic 
allgemeine Bildung, bas ganze geistige Aliveau bes Voltes bebeutenb gehoben habe; 
mit bem Kegriff bes Karlsschülers hat sich allgemein bic Vorstellung einer umfaffenben, 
vielseitigen Geiftesbilbung, eines freien, weiten Blicks, eines offenen Verständnisses für 
geistige Interessen aller Art unb einer hervorragenden Berufstüchtigkeit verbunden. 
Darin liegt ber ftärtfte Beweis bafür, baß bie Schule ihre Bestimmung nac bem Willen 
ihres Begründers unb über biefen hinaus erfüllt hat, unb baß ihre Schattenseiten von 
ihren Vorzügen weit überwogen würben. Dafür spricht auc bic Anhänglichkeit, welche 
bic Karlsschüler untereinander unb an ihre Schule bewahrt haben. Das Gefühl ber 
Zusammengehörigkeit unb ber Stolz barauf, Karlsschüler gewesen zu fein, hat sie durc 
ihr ganzes Leben begleitet unb ist befonbers in einer festlichen Vereinigung ber Lehrer 
unb Schüler am 100jährigen Geburtstag bes Herzogs, dem 11. Februar 1828, zu glän- 
zendem unb ergreifenbem Husbrucf getommen, einer Vereinigung, bic bann jährlich bis 
über bic Mitte bes Jahrhunderts hinaus wiederholt würbe. Daß dabei bantbare An- 
hänglichkeit nicht nur an bic Schule unb bie Lehrer, sondern hauptsächlich auc an ben 
Herzog in überwältigenber Weife hervortrat, beweist, baß gegenüber ber strengen Zucht, 
über bic so manches ßartc Wort bes Unmuts gefallen ist, doc bic Wohltaten, bic man 
bem Herzog als bem Begründer unb Leiter ber Schule zu verbauten sic bewußt war, 
als bas weit Überwiegende empfunden würben.
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Bei der Aufhebung der Karlsschule erhielt Oberst Rösc den Auftrag, im Anschluß 
an das Stuttgarter Gymnasium militärwissenschaftlichen Unterricht zu erteilen; ferner 
wurde in Aussicht genommen, dasz Kunstunterricht in irgendwelcher Form wieder ein- 
gerichtet werden solle. Damit wurde also anerkannt, baß auf diesen beiben gebieten, 
von benen ja auc bie ganze Karlsschule ausgegangen war, eine Lücke gelassen werbe. 
Das geplante fam nicht zustande, erst mehrere Jahrzehnte später würbe bie Kriegsschule 
in Eubwigsburg unb bie Kunstschule in Stuttgart errichtet. Im Jahre 1793 würben 
für bie Lateinschulen des Landes eingehende Weisungen bezüglich des Unterrichts er- 
lassen, bie ben Seist ber Karlsschule atmen, aber freilich wenig direkte Befolgung ge- 
funben haben. Dagegen würbe am Spmnafium in Stuttgart in ben nächsten Jahren, 
1794—96, unter ausdrücklicher Verweisung auf bie Aufhebung ber Karlsschule eine 
Umgestaltung vorgenommen, hauptsächlich in ber Richtung auf festeren Lehrplan, 
strengere Orbnung unb Systematisierung bes Unterrichts, mehr Fachlehrersystem, Ein- 
schränkung ber vielen Dakanztage, stärkere Heranziehung ber Lehrer, Erweiterung ber 
Lehrfächer an ben Oberklassen; ferner würbe, was schon 1794 angebahnt war, 1796 
von bem Symnasium eine realistische Abteilung abgezweigt, bie sic später (1818) zur 
Realschule entwickelt hat. Daß an ben vorbereitenben Klaffen ber Karlsschule ein Unters 
richt, beffen Grundlage Latein mit mobernen Sprachen unb Mathematit ohne Sriechisc 
bilbete, lange Jahre in Geltung unb Übung war, ist oben gezeigt worben; es war also 
ber Lehrplan bes mobernen Realgymnasiums hier in ben Hauptzügen verwirklicht. Auc 
bie nun nac Beseitigung ihrer übermächtigen Konkurrentin wieber aufblühenbe Univers 
fität Tübingen erfuhr manche Verbesserungen; bie später an ihr errichtete staatswirt- 
schaftliche unb einigermaßen auc bie naturwissenschaftliche Fakultät hat, wenn auch ein 
direkter unb nachweisbarer Zusammenhang wohl nicht besteht, doc ihren Vorgang an 
ber Karlsschule; unb auc bie Landwirtschaftliche Akademie unb bie Polytechnische 
Schule, bie in ben nächsten Jahrzehnten in bem inzwischen vergrößerten Lande errietet 
würben, waren im Keime hier schon vorgebilbet. So hat bie Karlsschule bem Unter; 
richtswefen Württembergs in ben verschiedensten Richtungen Anstoß unb Vorbilb gegeben, 
unb in bem gesamten ferneren geistigen Leben bes Landes gibt es wenige Strahlen, 
bie nicht in irgendwelcher Weife auf sie zurück leiten würben; sie bildet für ihre Zeit unb 
auf lange hinaus eine Lichtquelle ersten Rangs.

Eine Sei am t beut teiln ng ber Karlsschule auf einen furzen Husbrucf bringen 
zu wollen wäre eine vergebliche unb auc wenig wertvolle Bemühung. Ihre Eigen- 
tümlichkeiten finb im obigen darzustellen versucht, unb es ist auf bie Vorzüge unb 
Schattenseiten an ben betreffenben Stellen hingewiesen worben. Sie ist ein charakte- 
ristisches, glänzenbes Erzeugnis bes Hufgeflärten Despotismus nac ben beiben Seiten 
biefes geschichtlichen Begriffs, wobei ber Despotismus wesentlich nac ber Seite ber Er- 
Ziehung unb ber Schulleitung, bie Aufklärung nac ber Seite bes Unterrichts fällt. Der 
gegenfaß unb gewissermaßen Widerspruch, ber zwischen ben beiben Seilen biefes Bes 
griff es liegt, trifft auc auf bie Karlsschule zu: cs besteht ein Mißverhältnis zwischen ber 
strengen Gebundenheit ihrer äußeren Ordnungen, bie nach rückwärts weist, unb bem im 
großen unb ganzen freien Seift ihres Unterrichts, ber nach vorwärts, nach ber mobernen 
Welt gerichtet ist, ein Mißverhältnis, bas, wie gezeigt würbe, in ber Schule selbst sic mehr 
unb incßr fühlbar gemacht hat. Was sonst an ber Karlsschule schon von zeitgenössischen 
Kritikern gefabelt worben ist, baß sie ihre Zöglinge Zu Sklaven erziehe — „Sklavenplan- 
tage" unb „Sflavenfabrif" nannte sie Schubart 1775 unb 1781 —, baß ber Ehrgeiz in 
ungefunber unb nachteiliger Weise angestachelt werbe, unb baß im Unterricht Oberfläch- 
lichfeit unb Arbeiten auf ben Schein herrsche, war zwar durc bie Einrichtungen ber Schule 
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nahegelegt, ist aber durc die Erfahrungen, die man an den Schülern im allgemeinen 
gemacht hat, keineswegs bestätigt, vielmehr entschieden widerlegt worden. Daß der 
Unterricht der Karlsschule im ganzen an Sründlichkeit hinter dem der anderen Schulen 
ihrer Zeit zurückgestanden sei, ist, wenn auc Pedanterie in ihr geflissentlich vermieden 
wurde, nicht zu beweisen und wenig wahrscheinlich, während über jedem Zweifel steht, 
daßz edle Bildung und vielseitige wissenschaftliche und künstlerische Anregung in höchstem 
Maßze von ihr ausgegangen ist. Wenn man sie als Tanzes, in der Sesamtheit ihrer 
Einrichtungen und ihrer zeitlichen Entwicklung betrachtet, so sann ihr der Ruhm einer 
ausgezeichneten Schule nicht vorenthalten werden. Man darf nicht mit dem Alaszstab 
der Aatur-, der Selbständigkeits-, der idealen ober nationalen Erziehung, nicht mit bcm 
bcr exakten Wissenschaft ober ber wahren Poesie, überhaupt nicht mit mobernen Begriffen 
von Erziehung unb Wissenschaft messen; ber Seist ber Karlsschule ist schematisierend 
unb reglementierend, philosophierend, moralisierend unb rhetorisierend, französisch, babei 
realistisch, utilitarisch. Aber für ihre Zeit unb Sphäre unb in ihrer Art ist sie ein 
großes Werf, unb vollauf würdig, einen Friedric Schiller unter ihren Zöglingen nennen 
zu bürfen. Sic hat ben kühnen Behausen, auf ber Srundlage umfaffenber wissen- 
schaftlicher Vorbildung alle Zweige bcr Wissenschaft unb Kunst in einer Aniversalschule 
zu vereinigen, genial erfaßt unb wenn auc in mäßigem Umfang, sozusagen en minia- 
ture, unb nicht ohne Gewaltsamkeit, doc in großem Stil unb mit bewundernswürdiger 
Schaffenskraft verwirklicht. Nit nie ermübenber Strebsamkeit hat bie Karlsschule nac 
allen Seiten: bcr Ausdehnung ber Unterrichtozweige, ber Höhe ber wissenschaftlichen 
unb technischen Leistungen unb ber Vorzüglichkeit des Lehrbetriebs, bie höchsten Ziele 
angestrebt; sie ist faum irgendwo hinter ihrer Zeit zurückgeblieben unb in vielen 3e- 
Rehungen über sie hinausgeschritten. So bildet sie fortbauernb einen hohen Stolz unb 
Ruhm unseres Landes, unserer Hauptstadt, unseres Fürstenhauses.
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Anmerhungen

Bei der vorstehenden Arbeit ist die gesamte vorhandene Literatur über die Karls: 
schule (wie sie 3- 33. in Heyds Württ. Bibliographie, übrigens nicht vollständig, verzeichnet 
ist) nac Cunlichkeit benützt worden, besonders Bat, Beschreibung der Hohen Karlsschule 
zu Stuttgart, 1783; Wagner, Geschichte der Hohen Karlsschule, Würzburg 1856—58; 
Klaiber, Der Unterricht an der ehemaligen Karlsschule in Stuttgart, Programm des 
Realgymnasiums in Stuttgart, 1873; die Schillerbiographien von Weltric und von 
Minor. Einzelanführungen daraus, für die ic feine Srenze wüßzte, unterlasse ic ganz. 
Die Darstellung des Unterrichts beruht in der Hauptsache auf eigener Durchsicht der 
in dem K. Haus- und Staatsarchiv und in der K. Landesbibliothet in Stuttgart vor- 
handenen Akten der Karlsschule. Eine frühere Arbeit von mir: Lehrer und Lehrpläne 
an der Karlsschule, Programm des Karlsgymnasiums in Stuttgart, 1898, mit der Fort- 
setzung: Der deutsche Unterricht an der Karlsschule, Mitteilungen der Gesellschaft für 
deutsche Schul- und Erziehungsgeschichte, 1899, ist dabei verwertet.

Eine Seschichte der Karlsschule im ganzen gibt es bis jetzt nicht. Das Buc von 
Wagner, bas diesen Eitel führt, ist eine zwar sehr reichhaltige, aber ungesichtete und 
ungeordnete, unvollständige und im einzelnen unzuverlässige Stoffsammlung, durc breite, 
triviale Zwischenbemerkungen noc ungenießbarer gemacht; der Unterricht fehlt darin 
so gut wie ganz. Don diesem ist bisher nur ein Seil der Schulfächer in dem Programm 
von Klaiber, ferner der medizinische Unterricht in der Monographie von Mol: Die medi- 
zinische Fakultät der Karlsakademie in Stuttgart, Stuttgart 1859, und in den Schiller- 
biographien, der philosophische Unterricht in dem Dortrag von Cheob. Ziegler: Die 
Philosophie in der Schule, Philologenversammlung 1895, eingehender behandelt.

Meine Absicht war, diese Lücke so weit auszufüllen, als es die Unlage dieses Se- 
samtwerkes nach Urt und Umfang gestattete. Beben einer übersichtlichen Mitteilung des 
Wesentlichen von den allgemeinen Einrichtungen der Karlsschule sollte hauptsächlich der 
Unterricht, nicht bloß soweit er Schiller betrifft, sondern nac den verschiedenen Seiten 
und für die ganze Dauer der Schule erstmals in den Srundzügen vollständig und ge- 
ordnet dargestellt werden, was die Derarbeitung einer großen chaotischen Stoffmasse 
erforderte. Es sollten auch weniger Urteile ausgesprochen oder wiedergegeben, als was 
wirklich war mitgeteilt werden. Dies wirb durc die schwülstigen Huldigungen für den 
Herzog, in welche die Karlsschule sic selbst und alles, was von ihr ausging, wie in einen 
Qualm eingehüllt hat, noch mehr erschwert als durch die abschätzigen Urteile, die aus 
der Reaktion dagegen sich gebildet haben. — Der Umstand, daß schon im ersten Band 
dieses Werts an zahlreichen Stellen von der Karlsschule die Rede ist, hat mir ermög« 
ließt, manches, unter Verweisung auf jene Stellen, kürzer zu erledigen.

Eine wissenschaftlich abschließende Seschichte der Karlsschule ist diese Darstellung 
nicßt und beansprucht sie nicht zu sein. Dazu wären neben eingehenderer Behandlung 
aller einzelnen Seile, wozu Fachmänner in den verschiedenen Spezialgebieten mitwirken 
müßten, hauptsächlich umfassende Beigaben erforderlich: die wichtigsten Ordnungen der 
Schule im Wortlaut, Auszüge des Wertvollsten aus den sonstigen Akten der Schule, 
Verzeichnisse der Reden, Schriften und Bücher, die aus ihr hervorgegangen, die Per- 
fonalien ihrer Lehrer auch nac der Aufhebung der Schule und Angabe ihrer literarischen
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Arbeiten, die Personalien und Leistungen wenigstens eines Seils ihrer Schüler u. a. 
Durch die Kaum Verhältnisse dieses Sesamtwerts, dem seine umfänglicheren Anmerkungen 
beigegeben werben durften, war dies zum voraus ausgeschlossen.

i) Sixt, Die Preismedailen der Hohen Karlsschule. Stuttgart 1903.
2) Wertmeister, Geschichte der ehemaligen kath. Hofkapelle in Stuttgart 1793 97, in "abr: 

bücher für Theologie und Kirchenrecht", 6. Band. Alm 1824, S. 458/567. - Dgl. auch) Band I ^efes 
Werts, S. 477, und weiterhin Band II, „Katholische Theologie".

3) Aders, Abel als Philosoph. Berlin 1893.
4) Aac persönlich mitgeteilter Vermutung von Prof. Dr. B. Pfeiffer.
5) Veröffentlicht von A. Pfister in den Württ. Dierteljahrsheften für Sandesgeschichte III, 159 TT
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Dir Ecole des demoiselles.

7 I ährend die Hohe Karlsschule auc nac dem Cod ihres Schöpfers bei der 
Aachwelt fortlebte und für alle Zeiten mit dem glänzenden Hamen Schillers 
verknüpft bleibt, ist ihre Schwesteranstalt, die beinahe gleichzeitig von Herzog 

Karl gegründete Ecole des demoiselles, erloschen wie ein Licht. And doc verdient 
auc diese Schule, die in pädagogischer Hinsicht vorbildlich war für die späteren höheren 
Mädchenschulen Württembergs, insbesondere für das Königin Katharinenstift Stuttgarts, 
der Vergessenheit entrissen zu werden. Es wäre seine gerechte Beurteilung dieser herzog- 
Helgen Stiftung, wenn man sagen wollte, Karl habe eben in Anlehnung an die von 
Ludwig XIV gestiftete Nädchenanstalt von Saint Cyr auc für feine Franziska ein 
artiges Spielzeug schaffen wollen, wie Ludwig für Frau von Waintenon. Die Anstalt 
ging aus dem Bedürfnis der Zeit hervor und war mit der Hebung des Unterrichts- 
wesens um die Mitte des Jahrhunderts eigentlich schon gegeben. Der Intendant der 
Karlsschule, unter dessen Oberaufsicht auc die Erziehungsanstalt für Rädchen nac 
ihrer Neuorganisation gestellt wurde, schreibt in seinem „Entwurf", in dem er die Be« 
deutung und Stellung dieser Schule eingehend begründet: „Die Erziehung des weiblichen 
Geschlechtes verdient bei unfern erleuchteten Zeiten nicht weniger Aufmerksamkeit als 
die männliche. Es ist schon oft gewünscht worden, das doc die Sölter in ihrer Er- 
ziehung ebenso großmütige Beschützer finden mögen als die Söhne. Seine Herzogliche 
Durchlaucht, höchstwelche bei der Erziehung der letzteren nunmehr zum Erstaunen Europas 
das Eis gebrochen, beherzigen feit zwei Jahren auc das Slüc der ersteren." Die 
Schule wurde im Frühjahr 1772 in Ludwigsburg ins Leben gerufen in dem herzoglichen 
Haus neben dem Waldhorn (Marstallstr. 4) nac einem von Professor Joseph Ariot am 
25. Mai 1772 eingereichten plan. Dieser im Huftrag des Herzogs ausgearbeitete „Plan" 
unterscheidet sic wesentlich von dem späteren v. Seegerschen „Entwurf". Ariot plant 
eine Erziehungsanstalt, welche unbemittelte Töchter zu Erzieherinnen „an den vornehmsten 
Städten des Herzogtums" ausbilden sollte; die Schule ist also zu einem Lehrerinnen- 
seminar bestimmt, ein Sedanke, der leider später fallen gelassen wurde. Dem Ariotschen 
Plan sann man eine gewisse Originalität nicht absprechen; manche Vorschläge ständen 
auc unserer Zeit wohl an. Besonders die Fürsorge für das praktische Leben ist an- 
erkennungswert; die Kenntnisse der Zöglinge sollten sic nicht bloß auf das wissen- 
schaftliche Sebiet erstrecken, sondern es wurde auc Ausbildung im Kochen, Bügeln, 
Waschen vorgesehen; ferner wurden Besuche bei Handwerkern, Künstlern u. dgl. in Aus- 
sicht genommen, ebenso Einführung in größere Gesellschaften, damit den Mädchen „der 
Anstand gegeben werde, der der großen Welt eigen ist, und ihnen ein bescheidenes Zu- 
trauen beigebracht werde". Wie aus einer Erklärung des landschaftlichen größeren 
Ausschusses vom 27. Mai 1772 hervorgeht, war geplant, die Anstalt zu Hohenheim 
zu errichten. Sie wurde jedoch, wohl um Kosten zu ersparen, in Ludwigsburg eröffnet, 
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aber nach einjährigem Bestand am 17. April 1773 auf die Solitüde verlegt, die erste 
Vorsteherin, die grau des Prof. Ariot, „wegen schlechter Aufführung" am 18. Mai 1773 
entlassen und am 27. Januar 1774 die Aufsicht der Sattin des Intendanten der Karls- 
schule, Johanna Luise v. Seeger, geb. 2. Jan. 1747, + 3. gebr. 1819, mit einem Gehalt 
von 500 Gulben übertragen.

Der Intendant hatte sic seinerzeit gegen die Übertragung der Dorftanbftelle an 
die Intendantin gesträubt, er hatte hiebei die angeblich ungenügende Vorbildung seiner 
grau vorgeschützt. Wenn jedoch in Erwägung gezogen wird, ba^ der Pater der 3n- 
tendantin der Leibmedikus bei der Herzogin-utter Johanna Elisabetha, Dr. med. 
Joh. Seorg Seeger, und ihre Mutter eine Dotter des Hofmedikus Dr. med. Orth 
gewesen ist, so bars wohl angenommen werben, dasz ihre Ausbildung eine ber besten 
gewesen ist, welche damals überhaupt möglich war. Der Intendant einerseits hatte 
neben feinem mittelbaren Seschäftszuwachs wohl bestimmte Sründe zur Ablehnung ber 
Dorstandstelle, andererseits hatte ber Herzog Gelegenheit, die Rechtschaffenheit ber beiden 
dadurch kennen zu lernen, ba^ er ihnen schon bisher bie äussere unb innere Erziehung 
ber Geschwister granquemont persönlich anvertraut unb übertragen hatte. Die Inten- 
bantin hatte nunmehr auf stritten Befehl bes Herzogs bie Dorstandstelle ber Ecole des 
demoiselles zu übernehmen.

Schon nac 3 Jahren benützte ber Intendant ein unangenehmes Vorkommnis bei 
dieser Schule, um für sic unb feine grau um Enthebung von ber Porftanbsftelle zu 
bitten. Der Herzog hat jedoch, wie aus bem überaus gnädigen Befehl vom 12. Januar 
1777 Zu entnehmen ist, biefer Bitte nicht entsprochen:

d. 12. Januar 1777.

„Mein lieber Intendant, Obristwachtmeister 
von Seeger!

Des Herrn Obristwachtmeisters gestriges schreiben hatt mir nicht anberft, 
als ein Heues Zeichen feiner Rechtschaffenheit unb Devotion gegen mir, so wie 
auc ber vorhin mir Bekannten guten unb Edlen gedenkungsart ber grau 
Obristwachtmeisterin, vorkommen sonnen, welches ich auch auf bas gnäbigfte 
Erkenne, unb wo möglich, bei mir bie gute Meinung bestärken würbe, bie ich 
von beeben schon lange aus Überzeugung hege, wenn mir nicht barüber ganz 
sein Zweifel übrig geblieben."

Als Beweis für bie Freundlichkeit, welche ber Herzog unb bie Gräfin Franziska 
für ihre Zöglinge hatten, sann folgender eigenhändig geschriebener Befehl bienen:

„Die Gräfin von Hohenheim Erwartet heuthe nachmittag um Zwey Uhr 
alhier den Obristwacht: von Seeger nebst ber grau Obristwachtmeisterin unb 
von ber Ecole bie gräuleins von Bernardin, beide ältere von penaffe, von 
granquemont, bie ältere von Hiller, von Phut, bie ältere v. Seeger, Stumpin. 
Das mithin Zwey Berlinen Zu bestellen sein."

Hohenheim, d. 21. Oct. 1776. Carl 63- w.
Die Schule hatte nunmehr zwei Zwecken zugleich zu bienen; einmal sollte sie eine 

Fachschule zur Heranbildung von Ballettänzerinnen fein unb dadurch bie teueren fremben 
Künstlerinnen allmählich entbehrlich machen; bann sollten Sölter von verbienten Offi- 
Zieren unb Beamten in ber gleichen Anstalt unentgeltliche Schulbildung finben. Durch 
diese Verquickung Zweier so verschiedener Zwecke war ein verhängnisvoller gehler gemacht, 
welcher ben längeren Bestaub ber Anstalt in grage stellte. Dem Stift würben verschiedene 
Hamen beigelegt; ba^ es nur französische Bezeichnungen waren, hat für bie damalige
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Zeit nichts Befremdliches; am häufigsten wirb die Benennung gewählt Ecole des de- 
moiselles, auc Ecole des filles, ober Etablissement d’Education kommt vor; das 
Dol reb etc einfach vom „Institut". Die Schule würbe unter das Protektorat ber 
gnädigen Frau Franziska von Leutrum, ber nachmaligen Reichsgräfin von Hohenheim, 
die damals 26 Jahre alt war, gestellt unb bie Frau v. Seeger, wie schon bemerkt, zur 
Zeit 29 Jahre alt, zur Intendantin ber Schule ernannt. Die engere Aufsicht würbe 
ber verwitibten Eleonore Friederike Petiffin, geborenen Mayerin aus Wunsidel, bie 
43 Jahre zählte, übertragen. Ein Jahr lang war bie Anstalt auf ber Solitüde untere 
gebracht; bann machte bie Anzuträglichkeit ber vorhanbcnen Räumlichkeiten ihren Umzug 
nach Stuttgart unabweislich. In bcm Alten Schloß, vermutlich über ber Schloszkapelle, 
würben Zimmer zu biefem Zweck eingerichtet. Selegentlic ber Erneuerung eines Fusz- 
bobens über ber Kapelle fanb man, wie bcm Derf. dieses ein Alachkomme einer früheren 
Schülerin ber Ecole erwählte, in einem Derstec unter bcn Brettern bes Bodens eine 
ziemliche Anzahl alter Hefte, Bücher unb Schuhe von Schülerinnen, bas einzige Denkmal, 
bas von ber Benützung biefer Räume durch bie Ecole zeugt. Am 18. November 1775 
geschah ber Umzug mit 25 Schülerinnen zugleich mit ber Karlsschule. Die noch vor- 
handenen Aationallisten weisen eine stetige Zunahme bes Personenstandes auf, eben 
bamit auch eine unangenehme Zunahme ber Kosten, ba ziemlich viel Aufseherinnen unb 
Lehrer zu befolben waren, unb bie Zöglinge vollständig auf herzogliche Kosten unter
halten würben. Don Anfang an war bei Adeligen unb Bürgerlichen, wenn sie auc 
getrennte Zimmer bewohnten, Unterricht, Kleidung, Kost genau bie gleiche, unb bie Se- 
schäfte ber Ökonomie unb Ordnung, welche unter bcn Schülerinnen abwechselten, besorgten 
je ein Fräulein aus bcm Übel unb eines vom Bürgerstande gemeinsam. Zum Beweis 
dessen biene ein Rapport, ber sic im Stuttgarter K. Staatsarchiv vorfinbet:

„Don ber école des demoiselles
4. Juni 1775.
Der würflige Staub ist dreizehn Kavalliers, unb Offizierstöchter, dreizehn 
Elevinnen, drei Hlägbe.
Jst babci vorgefallen
nichts.
Die Souvernantin ist noc krank.
Die Ökonomie führen: Fräulein von Bernardin, (eine jüngere Schwester ber 
Franziska von Hohenheim) Elevinn Brennerin.
Das Sebet hat bie Elevinn Osterbergerin.
I. Z. Seegerin."

Die große Mehrzahl ber Schülerinnen war evangelischer Konfession. Mit manchen 
Elevinnen, speziell ben Sängerinnen, machte ber Herzog eigentümliche Erfahrungen. 
Wenn auch einige, wie Julie Schubart, bie Tochter bes unglücklichen Dichters, bie 
Sängerin Baletti, bie brei Fräulein von Franquemont, bie brei Töchter bes Intendanten, 
eine Schwester ber Reichsgräfin u. a., ber Anstalt zum Ruhm gereichten, trugen wieber 
anbere dazu bei, bcm Herzog feine Schöpfung zu entleiben. Eines biefer Fräulein, 
Amalie von Söllnitz, beffen Schicksale Stoff zu einer Romanepisode gegeben haben (vgl. 
Kurt: Schillers Heimatjahre) machte bcm Herzog durc ihre romantische Aaturanlage viel 
Sorge. Es sind von ihr noc ungedruckte Sedichte vorhauben, bie eine nicht gewöhnliche 
Begabung unb ungezügelten Freiheitsdrang erkennen lassen. Der Herzog spricht in bcm 
denkwürdigen Schreiben an bie Reichsgräfin vom 10. Juni 1780, in welchem er zugleich 
erklärt, Franziska zur rechtmäßigen Herzogin erheben zu wollen, feine Willensmeinung 
dahin aus: „Da bie Unterhaltung ber école sehr toftbar unb im Ganzen von gewiß
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feinem Autzen ist, so gedenke ic solche was die Elevinnen und Tänzerinnen betrifft 
cingehen zu lassen und die Erziehung auf dreißig Kavaliers- und Offizierstöchter bestehen 
zu lassen, mit welchen Du und ic mehr Ehre und Vergnügen erleben werden." Eine 
furze Notiz vom Juni 1787 besagt, das die Ecole nunmehr völlig aufgehoben sei. Den 
Kavalierstöchtern wurde bis zu ihrer Verheiratung eine Pension von 150 Dulden jährlich 
ausgesetzt. Es hat somit die Schule kaum 15 Sahre Bestand gehabt.

Die Räumlichkeiten der Ecole waren von der Auszenwelt vollständig abgeschieden. 
Der Zutritt sonnte nur auf besondere schriftliche Erlaubnis erfolgen. Der Souvernantin 
ist aufs genaueste vorgeschrieben, das sie ununterbrochen, Cag und Aacht, gegenwärtig 
sein müsse, sic niemals ohne besondere Erlaubnis entfernen, seinen Alenschen, webe: 
weiblichen noc männlichen Geschlechts, es möge einer fein, wer da wolle, unter feinerlei 
Dorwänden in die Wohnung einlassen dürfe. Jede Schülerin musste bei ihrer Aufnahme 
eine vollständige, genau vorgeschriebene Equipierung mitbringen. Die Kavalierstöchter 
erhielten ein monatliches Taschengeld von 4 Sulden. Für alle Zöglinge bestritt der 
Herzog aus eigenen Mitteln Kost, Wohnung und Schulgeld, bei den ärmeren auch 
Kleiber, Weißzzeug, Bücher u. dgl. Die Mädchen hatten eine Art Uniform zu tragen, 
bie einfach, aber geschmackvoll unb fleibfam war. 3m Inventar, welches bas K. Staats- 
archiv aufbewahrt, finb angeführt: zitzene Kleiber, rotgeftreifte Röcke, gestreifte Barchent- 
Röcke, gestreifte Varchent-Peter (Jacken), gestreifte Barchent-Schürzen; auc Schnüirbrüite, 
gestreifte Falstüchlein, Nachthauben u. a. finb nicht vergessen; ferner weislederne banb: 
schuhe, f alblcbcrne Kniebänder, Schuhschnallen, tombafene Ohrengehänge, golbenc Anhänger, 
perlenbroschen, Erosion aus Bein, Kolliers, Eventails, verschiedene Sorten von Kämmen 
unb Bürsten, Puderbeutel unb Puderquasten werben als unentbehrliche Erforbcrniffe an: 
geführt. Die vom Intendanten ausgegebene „Instruktion" geht genau auf den Anzug ein. 
§ 4 besagt: „Der Anzug macht beim weiblichen Seschlecht einen Hauptgegenstand aus unb 
erforbert, teils weil er aus mehreren Teilen besteht als ber männliche, teils als bas einzige 
Sagewerf biefes Geschlechts von jeher angesehen worben ist, mehr Zeit, folglich auch 
eine strengere Ordnung, nicht nur, die einmal dazu bestimmte Zeit nicht zu überschreiten, 
fonbern nac unb nac bie Vorurteile zu überwinben, als ob bas weibliche Öeichlecht mit 
bem Anzug nicht so bald fertig werben könnte als bas männliche." Das Antleiden 
sonnte am Werf tag anderthalb Stunden in Anspruch nehmen, am Sonntag aber „bürste 
auch der Anzug noc eine Stunbe länger bauern, um sic aufs properste frisieren zu 
sönnen“. Die Haare mussten täglic start eingeölt, hoc toupiert unb tüchtig mit Puder 
bestreut werben. Von diesem Material foftete ber Zentner bie Anstalt zwölf Sulden. 
Vergegenwärtigen wir uns bas Bild einer solchen Schülerin, so mag es eine allerliebste 
Erscheinung gewesen fein, in Schnallenschuhen auf hohen Absätzen, in kurzem, rob 
gestreiftem Reifrock, unter dem weiszbaumwollene Strümpfe hervorschauten, enggeichnürter 
Caille, zum Ausgehen ben bequemen, weitärmeligen Peter umgeworfen, bas Haar, hoc) 
auf gebauscht, ä la fleur mit Puder bestreut, ber bem frischen Sesichtchen pikanten 3ei3 
verlieh, in zierlichem Tanzschritt sic neigend unb beugend. Wahrscheinlich musste auch 
bie Intendantin sic biefer Klciberorbnung fügen. Wenigstens sagt Herr v. Seeger im 
„Entwurf“: „Es wirb von höchsten Befehlen abhängen, wie unb ob meine Stau mit 
ber ihr gnäbigft anvertrauten Jugend sic gleichfarbig in öffentlicher Erscheinung tragen 
foU." Ausführlic verbreitet sich der „Entwurf“ über bas wichtige Kapitel von ber 
Kost. Um 71/2 Ihr würbe Morgensuppe gegessen. Das Mittagsmahl würbe um 121/4 Hin 
eingenommen, nachdem zuvorder Anzug verbessert worben war. Die Gouvernante 
muhte vorher ober nachher essen, „um während dem Essen ber Jugend befto genauer 
auf ihr Benehmen sehen und sie die nötigen Manieren lehren zu sönnen“. Sie dlab! 
Zeiten würben aus ber Akademieküche geliefert unb würben nac Ankunjt im Ulten Schloß 
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auf Kohlenbecken wieder gewärmt. Klagen über schlechte Verköstigung wollten in der 
Ecole nie von der Tagesordnung verschwinden. Es wurde unter keinerlei Vorwand 
gestattet, ba^ den Schülerinnen Nahrungsmittel ober Leckereien, Obit ausgenommen, 
zugeschoben würben. Aus verschiedenen im Archiv aufbewahrten Rechnungen ist bis 
auf Kreuzer unb Heller tjinaus zu ersehen, welchen Aufwand eine einzelne Schülerin 
sowohl wie die ganze Schule ber herzoglichen Akademiekasse machte, aus welcher auch 
bie Kosten für bie Ecole bestritten würben; 3. 3. betrugen bie Husgaben im Sahr 1774: 
1472 Gulden unb 24 Kr., 1775: 3912 Gulden, 1776: 5294 Sulden, 1781: 5663 Sulden, 
1884: 4551 Sulden. Die Kost würbe geschätzt für bie Schülerin anfänglich zu 5 Kr. 
unb 3 Heller, später zu 8 Kr. täglich. 3m Sahr betrug ber Aufwand auf eine Schülerin 
alles in allem 96 Sulden unb 57 Kr.; ber Sohn einer Magd betrug 28—30 Sulden; 
bie Souvernantin besam nebst freier Kost, Wohnung unb einer halben Nlaßz Wein pro 
Sag noch bar 300 Sulden, eine Sous Souvernantin 75 Sulden.

über bas Lehrpersonal, bie Unterrichtsgegenstände, Lehr- unb Lektionspläne, auch 
bie Erziehungsmafzregeln finb wir gut unterrichtet. Ein Verzeichnis ber Lehrfräfte vom 
10. Juli 1782 weist folgenbe Kamen auf:

Lehrer

Hamen in was sie unterrichten

Prof. Müler Religion.

„ Haug Geschichte, Erdbeschreibung unb Sittenlehre.
„ Ariot Französische Sprache.
„ La Motte Italienische Sprache.
„ Werthes Italienische Sprache.

Maler Schlehauf Zeichnen.
Valletmeister Regnault Cheatral Canzen.
Canzmeister Malter {enuettanzen.

„ Hermann {enuettanzen.
Musikmeister Bertsc Musik.

„ Bonsold Repetirt.
Lehrer Kellenbac Erdbeschreibung.

„ Duttenhofer Arithmetik.
„ Suinard Französische Sprache.
„ Mayerlin Französische Sprache.
„ Hoos Schreiben.
„ Reichmann Schreiben.
„ Bernhard Christenthum.

Johanna Louise von Seeger, geb. 2. I. 1747, Intendantin.

Seils im Archiv, teils im Besitz ber v. Seegerschen Familie befindet sic eine ziem- 
liehe Anzahl von Stundenplänen; auc ber „Entwurf" verbreitet sich eingehend über 
Fächer unb Art des Unterrichts. 3m einzelnen denkt sic ber Intendant ben Lehrgang 
bem ber Karlsschule gleichartig, wie ja auch ausschließlich von Professoren dieser Schule 
unterrichtet würbe. Während ber Intendant 40 Wochenstunden vorschlägt, schreibt ber 
Herzog 47 vor; nur Sonn- unb Feiertage unb allerhanb Festlichkeiten bieten angenehme 
Abwechslung. Sechs bis acht Stunden fallen ber religiösen Unterweisung zu. Die 
Souvernantin hatte unausgesetzt zugegen zu fein, auf bas Benehmen ber Elevinnen ein 
aufmerksames Auge zu richten, ben Lehrern allen Vorschub zu leisten unb ja nichts 
durch Selbstunterricht zu verberben.
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Stundenplan der Ecole vom Jahr 1774.
I. Deren Fräulein Stundeneinteilung.

8-9 9-10 10-11 11-12 2-3 3-4 4-5 5-6

Montag Stalienisc Schreiben a. Religion
b. Musik

Haushal- 
tungskunst

Musit Haushaltungskunst

Dienstag Sannen Religion Haushaltungskunst Arithmetik Haushal- 
tungskunst

Französisch

Mittwoc PW Erdbeschrei- 
bung

Musit Zeichnen Arithmetik Religion Haushal- 
tungskunst

Danzen

Donnerstag Schreiben Italienisch Danzen Musit Haushaltungskunst Franzö- 
sijc

Freitag Physie Erdbeschrei- 
bung

Kirche und Anzug Zeichnen a. Religion
b. Musit

Danzen Haush.- 
Kuns

Samstag Schreiben Stalienisc Musit Arithmetik Haushal- 
tungskunst

Französisch

II. Deren Elevinnen Stundeneinteilung.

8-9 9-10 10-11 11-12 2-3 3-4 4-5 5-6

Montag Haushaltungskuns "tithmefit Italienisch Haushaltungskuns Musit Haush.-
Kunst

Dienstag Religion Danzen Italienisch Musit Zeichnen Sranzösisc Haushaltungskuns

Mittwoc Schreiben Italienisch Musit Religion Danzen

Donnerstag Papsts Haushal- 
tungskunst

Zeichnen Arithmetik Französische Sprache Haush.- 
Kunst

Freitag Schreiben Kirche und Anzug Arithmetit Geographie a. Religion
b. Musik

Danzen

Samstag phost Geographie Haushal- 
tungskunst

Sranzösisc Musit Haushaltungskuns

III. Deren Tänzerinnen Stundeneinteilung.
—

8-9 9—10 10-11 11-12 2-3 3-4 4-5 5—6

Montag Schreiben Haushaltungskuns Italienisch Danzen Musit

Dienstag Schreiben Danzen Musit Danzen Religion

Mittwoc Sdreiben Italienisch Musit Danzen Haush.- 
Kunst

Donnerstag Haushal- 
tungskunst

Danzen Sranzösisc Stalienisc Religion

Freitag Schreiben Kirche und Anzug Danzen Haush.-
Kunst

Samstag Haushal- 
tungskunst

Danzen Haushal- 
tungskunst

Französisch Italienisch Musit
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Aac vorliegendem Stundenplan ist die Schule im Sahr 1774 in drei Abteilungen 
geteilt, die ber Fräulein, der Elevinnen unb der Tänzerinnen. 3n einzelnen Fächern, 
besonders in der Musik, sind Jüngere unb ältere getrennt. Unter Haushaltungskunjt ist 
nicht etwa Kochen u. dgl., sondern das, was man jetzt weibliche Handarbeit nennt, 
zu verstehen. Der Stundenplan ber Elevinnen ist wenig von dem ber Fräulein ver- 
schieden. Sehr anerkennenswert ist, das ber plan ber Sängerinnen auc bie wijjen- 
schaftlichen Fächer nicht allzu stiefmütterlich behandelt: Französijc 3, Stalienisc 4, 
Religion 4, Schreiben 6, Handarbeiten 7, Nusit 5, Sannen 18 Stunden. In sämtlichen 
3 planen findet bie deutsche Sprache, Lesen, Stilübungen u. dgl. trot ber 47 Stunben 
feinen pia^. Je am Freitag vormittag verfügen sic alle brei Abteilungen in bie Kirche 
unb erhalten nac bem Sottesdiens eine Stunbe frei für ben Anzug.

Ferner finbe hier noc Platz eine Unterrichtseinteilung vom Jahr 1784 unb eine 
Aationalliste vom gleichen Jahre:

Unterrichtseinteilung von bem Ersten Seil ber Ecole des demoiselles.

9. Mai 1784.

—
8-9 9—10 10-11 11-12 2-3 3-4 4-5 5-6

Montag Kauplet
franz. Spr.

Kellenbac 
Erdbeschrei- 
bung

Reichmann
Schreiben

Koesel
Sangen

Frideric 
Zeichnen

Abeille
Musit

Arbeit

Dienstag Bernhard
Religion

Kellenbac
Erdbeschrei- 
bung

Za Motte 
ital. Spr.

Abeille
Musi

Za Motte 
frang.Spr.

Frideric
Zeichnen

Arbeit

iittwoc Kauszler 
franz. Spr.

Reichmann
Arithmetik

Sottes- 
dienst

Bertsc
Musit

Arbeit Arbeit

Donnerstag Müler
Religion

Za Motte 
ital. Spr.

Za Motte 
ital. Spr.

Koesel
Sangen

Reichmann
Schreiben

Kellenbac 
Erdbeschrei- 
bung

Arbeit Haug
Moralund 

Geschichte

Freitag Srideric
Zeichnen

Abeille
Musit

Arbeit Za Motte 
frang. Spr.

Haug
Moralund

Geschichte

Arbeit Kauszler
frang.Spr.

Samstag Reichmann
Schreiben

Frideric 
Zeichnen

Bertic
Musit

Koesel
Sangen

Frideric
Zeichnen

Kauszler

frang. Spr.
Arbeit

Unterrichtseinteilung für ben Zweiten Seil ber Ecole des demoiselles.
9. Mai 1784.

8-9 9-10 10-11 11—12 2-3 3-4 4-5 5-6

Montag Mayerlin
frang. Spr.

Arbeit Bertsc
Musit

Koesel 
Sangen

Frideric
Zeichnen

Mayerlin 
frang.Spr.

Kellenbad)
Geographie

Reichmann
Schreiben

Dienstag Bertic 
Musit

Bernhard
Religion

Arbeit Mayerlin
frang. Spr.

Frideric 
Zeichnen

Arbeit

mittwoc Reichmann
Schreiben

Bernhard
Religion

Sottes- 
bienst

Procopio
ital. Spr.

Kellenbac
Erdbeschr.

Abeille
Schreiben

ayerlin 
frang.Spr.

Arbeit
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—
8-9 9-10 10-11 11-12 2-3 3-4 4-5 5-6

Donnerstag Müller
Religion

Arbeit Koesel
Ganzen

Procopio
ital. Spr.

Reichmann
Schreiben

Bernhard
Religion

Abeille
Musit

Freitag Frideric 
Zeichnen

Kellenbad)
Erdbeschr.

Bertic
Musi

Arbeit Mayerlin 
franz. Spr.

Procopio 
ital. Spr.

Reichmann
Schreiben

Mayerlin 
franz- Spr.

Samstag Bernhard
Religion

Frideric
Zeichnen

Mayerlin 
franz. Spr.

Koesel
Tanzen

Frideric
Zeichnen

Mayerlin 
franz. Spr.

procopio 
ital. Spr.

Abeille 
iusit

Aational-Liste von der Ecole des demoiselles.
9. Mai 1784.

Dorgesettinnen Lehrer

Ramen Geburtsort 2
7

•
& 3 

(
Charakter Kamen in was sie unterrichten

Christin v. Seeger, 
Johanna Louisa

Petiffin, Eleonora 
Christiana Frie- 
berica . . ♦

Kupplein, Anna 
Maria . . .

Dornin, Benedicta 
Christina . .

Stuttgart
Wonsiedel 

bei Bai- 
reut

Blaubeuren

Stuttgart

36

48

48

35

ev.

ev.

ev.

co.

V.

w.

V.

Intendantin

Gouvernante

Aufseherin

Aufseherin

Hofkaplan Tüller
Lehrer Bernhard
Professor Haug
Lehrer Kellenbad)

„ Reichmann
„ Wertic
„ Abeille
„ Frideric

Professor Sa Motte
Lehrer procopio

„ Kauszler
„ Mayerlin

Ballettmstr Regnaud 
Canzmeister Koesel 
Musitmstr. Bonsold

Religion.

Religion.
Geschichte und Moral.

Erdbeschreibung.
Arithmetik und Sd)reiben.

Musit.
Musit.
Zeichnen.
Stal, und franz. Sprache.
Italienische Sprache.
Französische Sprache.
Französische Sprache.

Theatertanz.

Koble Canz.

Repetiert.

Mägde

Kamen Geburtsort Alter Relig. Stand

Freudenbergerin, Maria
Christina ....

Drechslerin ....

Stuttgart
Stuttgart

37
38

ev.
ev.

v.
w.

Aus den späteren Stundenplänen geht hervor, daß die Fachschule ber Tänzerinnen 
sich immer mehr sondert von der „höheren Mädchenjchule", während Sräulein und 
Elevinnen sic in einer Klaffe vereinigen, die in eine Abteilung für Jüngere und eine 
für Altere sic scheidet. Die jüngste Schülerin ist 8, die älteste 20 Sahre alt. Vom 
Jahr 1780 an ist die Ecole einfac in drei Altersstufen geteilt. Bei der ältesten Ab
teilung treten die weiblichen Handarbeiten mit 21 Stunden in den Vordergrund, bei ber 
mittleren und jüngsten die sprachlichen Fächer; die letztere hat nur 6 Stunden banb: 
arbeit. Weibliche Lehrkräfte beteiligen sic am Unterricht nicht. Alan war überhaupt 
der Meinung, bass das Weib nicht zur Lehrmeisterin tauge, sondern nur zur Aufsicht, 
v. Seeger meint in feinem „Entwurf": „Am Unterricht geben zu sönnen, müßten Per- 
fönen weiblichen Geschlechtes erst zu Männern umgeschaffen werden."

Während die Lehrer nur den Unterricht zu besorgen hatten, ist die Erziehung zu 
Hauptaufgabe ber Souvernantin gemacht. Sie soll bie Jugend „zu einer ungeheuchelten 
Furcht Gottes, zum tiefsten Respekt gegen bie geheiligte Person Seiner Herzoglichen



Frau Oberst von Seeger, geb. Seeger 

Original Ölbild in Tcbensgrößzc

Intendant der Karlsschulegrau Oberst von Seeger

Originale im Besitz d. Geh. Oberbaurats Srhr. v. Seeger
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Durchlaucht stündlich und augenblicklich anhalten, eine kindliche Ehrfurcht gegen die 
Eltern, einen von aller knechtischen Furcht entfernten, bloß auf Liebe und Zutrauen 
gegründeten Gehorsam gegen sämtliche Vorsteherinnen und Lehrer, eine tugendhafte 
Freundschaft und höfliches, sowohl in Worten als Handlungen bestehendes Betragen 
untereinander selbst empfehlen. Sic soll die Weigungen der Kinder auskundschaften und 
in die verborgensten Fehler einbringen, um ihre zarten Herzen vor denselben bewahren 
zu sönnen. überhaupt soll sie Spaziergänge unb weibliche Arbeiten anwenden zur Unter- 
Haltung „in Manieren, guten Sebräuchen unb Betrachtungen". Strafmittel hatte sie feine 
anzuwenden, wohl aber alle vorkommenden Fehler ber Intendantin sofort mitzuteilen, 
welche die kleineren unb öfter vorkommenden selbst abzurügen hatte, grössere aber unb 
Hauptfehler ber gnädigen Frau von Leutrum zur Bestrafung untertänigst zu überlassen 
hatte. Dass biefe Bestrafungen erträglich ausfielen, bafür wirb bie liebenswürdige Reichs- 
gräfin von Hohenheim unb das mitleidige Herz ber Frau v. Seeger schon gesorgt haben. 
Franziska war ber Sonnenschein ber Ecole, stets bereit, etwaige unangenehme Dorkomm- 
niffe vor ihrem hohen Gemahl zu vertuschen unb ben Kindern bas herbe Dasein durc 
Bonbons zu verfügen. Manchmal bürsten sie auf einem ber damaligen Sesellschafts- 
wagen, „Würste" genannt, nac Hohenheim fahren, woselbst sie in ber „Kohlhütte" mit 
Schokolade reguliert würben. Es ist nicht bloß bie Sprache ber Schmeichelei, wenn ber 
Eleve Friedrich Schiller im Wumcn ber Ecole fingt:

„Schlägt nicht der Kinder Herz mit kühnern Schlägen
Der sanften Mutter Freudenfest entgegen 
And schmilzt dahin in Wonnemelodie? 
Wie sollten wir jetzt fühllos schweigen.
Da tausend Säten es bezeugen.
Da jeder {und, da jedes Auge spricht.
Ist uns Franziska Mutter nicht!"

Auc bas Loblied Schillers, welches im Jahr 1778 im Auftrag ber Ecole ber 
Gräfin überreicht würbe, war sicherlich jeder Schülerin aus dem Herzen gesprochen:

„Franziska wird mit gnadenvollem Blic
Huf ihrer Töchter schwaches Opfer schauen, 
Franziska stöszt die Herzen nie zurück.
And feuervoller wird der Dorsat uns beleben.
Dem Musterbild der Tugend nachzustreben."

Der Ruhm ber Ecole, in welcher ber Ölung ber Karlsakademie sic abspiegelte, 
unb bereu Schülerinnen Trägerinnen von zum Teil hochberühmten Wumcn waren, breitete 
sic immer weiter aus, unb bie Gesuche um Aufnahme in bie Schule liefen immer zahl- 
reicher ein. Derartige Eingaben, bie übrigens fetten Berückjichtigung funben, überliess 
ber Herzog zur Entscheidung ber hohen Protektorin. Er erwiberte 8. B. einer Bitt- 
stellerin: »Cet établissement étant protégé par Madame la Comtesse de Hohen
heim, il dépendra de vous s’adresser â cette dame, et d’attendre sa réponse.«

In ber zeitgenössischen Presse finden sic Urteile von unabhängigen Beobachtern über 
bie Ecole nicht; dagegen spricht sic ber Berliner Buchhändler Christoph Friedrich Aicolai 
in seinem Wert „Reise durc Deutschland", Bb. X, p. 68, nachdem er bie Karlsakademie 
behandelt, auc über bie Ecole aus: „Das Innere biefer Frauenzimmerschule besam 
fein männlicher Fremder zu sehen; unb also sann man von bem Unterricht nur ver- 
muten, ba^ er so vorzüglich gewesen fei, als er wirklich auf ber Hohen Karlsschule 
war. Aber bap biefe Frauenzimmer in klösterlicher Zucht erhalten würben, daß ihnen 
aller Umgang ausser ihrem Institut ganz abgeschnitten war, bies sann man nicht billigen.
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Die Erziehung junger Frauenzimmer zur Sittsamkeit besteht nicht darin, daß man sie 
ganz der Welt entzieht, sondern dasz man sie dies menschliche Leben, so wie es ist, auf 
eine zweckmässige Art kennen lehre und sie in den Stand setze, in jeder Sage in der 
Welt sic anständig aufzuführen."

Die großen Dorzüge der Schule dürfen trotz mancher Schattenseiten nicht verkannt 
werden. Schon die Idee einer solchen Schule war für jene Zeit ein unerhörter Sort 
schritt. Es ist ein Ruhm für Württemberg, daß hier schon in der zweiten Hälfte des 
achtzehnten Jahrhunderts die Frage der höheren Mädchenerziehung ernsthast ins Auge 
gefaßt wurde. Daß der Herzog keine Kosten scheute, den Unterricht so vortrefflich 
als möglich zu gestalten, verdient alle Anerkennung; rühmend bars hervorgehoben 
werben bie sorgfältige Fürsorge für Körperpflege, das Drängen auf die peinlichste 
Reinlichkeit in Kleibern, Zimmern unb Betten, bie Ausbildung des guten öeschmacks, 
des Schönheiten unb Kunstsinns. Ein Urenkel des Intendanten, ber jetzt verstorbene 
Detan Kuhn von Urach, schrieb dem Verfasser bicfes im Sahr 1886: »3m meisten 
spricht mir immer für den Erziehungsgang unb bie Ausbildung, welche bie Anstalt bot, 
bie Erinnerung an Karoline Seeger, meine Sroszmutter, bie bis ins höchste Alter neben 
einer gesunden Religiosität eine Frische bes Geistes unb ein klares, sicheres Urteil besonders 
in musikalischer unb ästhetischer Hinsicht sic bewahrte, so daß bie tiefen Eindrücke, 
welche bie Ecole bei ihr hinterlieszen, ein bleibender Gewinn für sie würben; sie sprach 
von berfelben nie anbers als mit inniger Dankbarkeit." Während bie Karloschule einzig 
dasteht in ber Geschichte der Pädagogik unb mit ihrem Schöpfer erlosch, ist bas Bedürf- 
nis, bas bie Ecole hervorrief, bestehen geblieben, unb manche ihrer Einrichtungen lind 
in ben später entstandenen höheren Mädchenschulen zu neuem Leben geweckt worben. 
Das 1818 durc königliche Huld gegrünbete Katharinenstift kann mit Sug unb Recht als 
Nachfolgerin unb Erbin ber Ecole betrautet werben.

Jnmerhiungen

i) Akten des K. Seh. Haus- unb Staatsarchivs. Samilienpapiere der Freiherr v. Seegerichen 
unb Kuhnschen Familie. .

2) Geschichte einer schwäbischen Erziehungsanstalt aus ber Rokotozeit. Don Dr. £. Salzmann. 
Ehr. Belfer, Stuttgart 1886. .

3) Staatsanzeiger 1901. Literarische Beilage: Beiträge zur Beschichte ber Ecole des demoiselles 
Don Hofrat Dr. Siesel in Ludwigsburg.

Crnit Salzmann
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Das dullislthjulwelen

(7er ein Dol in einem bestimmten Abschnitt seiner Vergangenheit kennen lernen 
will, darf an den Stätten, in denen damals die breiten Schichten des Volks 
ihre Bildung erhielten, an den Volksschulen, nicht vorübergehen.

Stand das Volks chulwesen in der e r ft c n Hälfte der RegierungszeitHerzog 
Karls unter dem unbestrittenen Einfluß des Pietismus, so ist die zweite Hälfte 
derselben durc bas Ringen bes Rationalis m u s gekennzeichnet, bie neuen pädagogischen 
Errungenschaften einzuführen.

Der Pietismus mit feinem Bemühen, bie in ber Zeit ber Lehrstreitigkeiten er
starrte Frömmigkeit zu neuem Leben zu erwecken, hatte insbesondere auc in Württem
berg eine Heimstätte gefunden, unb wie überall richtete er auc hier fein Augenmerk 
darauf, bei ber Jugend schon ben Seist ber Frömmigkeit zu erwecken. Reue Schulen 
brauchte er hierzulande nicht zu gründen; feit bem Reformationsjahrhundert bestauben 
solche in allen Pfarrdörfern bes Landes unb auc in vielen Filialen, und so eingelebt 
war bas Schulwesen, ba^ es sic auch, nachdem ber 30jährige Krieg das Land durch- 
tobt hatte, in kurzem wieber aus ber Zerstörung erhoben hatte. Württemberg bars ben 
Ruhm in Anspruch nehmen, schon im 16. unb 17. Jahrhundert Volksschulen in einer 
Zahl besessen zu haben, wie vielleicht fein anderes Land. Aber als ein belebender Hauc 
zog ber Pietismus durc bie Volksschulen, unb insbesondere bemühte er sich, bie reli- 
giöfe Anterweisung, bie feit alters ben Hauptgegenstand bes Schulunterrichts bildete, zu 
einem Semüt unb Willen ergreifenden zu machen. Charakteristisch kommt biefes Be- 
streben in ber unter bem Einfluß bes Pietismus entftanbenen Schulordnung von 
1729 3. 33. in bem Satz zum Ausdruck: „Das Christentum ist bas Hauptwerck; Schulen 
seynd nicht anzusehen als eine blose Bereitung zu bem bürgerlichen Leben, sondern als 
Wert statt bes Heil. Seijtes, darinnen bie Kinder zu ber Forcht Sottes sollen angewiesen 
werben, weilen dem Herrn nicht allein mit geschickten, fonbern mit frommen Leuten 
am meisten gedienet ist."

Zur religiösen Unterweisung gehört, um bie wichtigsten Bestimmungen dieser 
Schulordnung anzuführen, bas Bibellesen („da es auf ben Dörfern viel Kinder gibt, bie 
etwa ihr lebenlang feine Bibel angesehen, noc wissen, was es ist", soll für jebe Schule eine 
angeschafft werben, damit wenigstens ber Lehrer daraus vorlefen sann), bas Hbfragen 
ber Predigt unb bas Memorieren von Sprüchen, Psalmen, Katechismus unb Kinderlehre; 
dazu fommt, mehr als Andachtomittel zu Beginn unb zum Schluß ber Schule, weniger 
als besonderes Unterrichtsfach, bas Singen geistlicher Lieder. Die übrigen Fächer sind 
Lesen, Schreiben unb Rechnen. Das Lesen, dessen Erlernung bei ber damaligen Methode 
sehr langsam vonftatten ging, bildet ben Mlaszstab für bie Klasseneinteilung; bie erste 
Klaffe besteht aus denjenigen, welche „erst anfangen, bie Buchstaben zu nennen unb zu
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tennen und zu unterscheiden" ; die zweite Klaffe aus solchen, die „mit dem Buchstabieren 
umgehen, und lernen die Buchstaben zu Sylben und die Sylben in Wörter zusammen 
zu sezen", die dritte aus solchen, „welche nunmehro wirklic lesen lernen"; in jeder Klaffe 
werben nach den Fähigkeiten wieder einzelne Kotten unterschieden. Das Schreiben, 
bezüglich dessen die Meinung bekämpft wirb, als fei es für bie Aädchen unnötig, ist eine 
Kunst, an welche sic erst bie dritte Klaffe wagen bars; nachdem bie allerersten Anfangs: 
gründe überwunden finb, wirb nac „Vorschriften" geschrieben, b. h. jeder Schüler hat 
ein vom Lehrer je nac bem Srad feiner sähigt eiten mit Buchstaben, Silben ober Wörtern 
beschriebenes Klatt nachzumalen; ba ber Lehrer für biefe Blätter eine besondere 3e- 
lohnung anzusprechen hat, ist zur Erleichterung ber Eltern vorgeschrieben, daß biefe Do 
fchriftcn wochenweise unter ben Schülern auszutauschen finb. „Die im schreiben sich 
bereits gefaffet haben", sönnen zuweilen etwas Sedrucktes abschreiben, ober bistiert 
schreiben, ober einen auswenbig gelernten Spruc niederschreiben, auch anfangen Kriese 
zu schreiben; letztere Vorschriften enthalten lauter Neuerungen gegenüber bem bisherigen 
Zustand. Neu ist auch bie Vorschrift über bas Rechnen, wie ja überhaupt biefes Suc 
durch ben Pietismus erst in bie Schule eingeführt worben ist; allerdings ist angenommen, 
ba^ bie Mehrzahl ber Schüler über bas Rechnen mit ben Spezies nicht hinauskommt; 
nur bie geschicktesten unb geübtesten kommen noch an bie Kegel be tri und die Brüche.

Was bie Schulzeit betrifft, so beginnt bie pflichtigfeit — eine wirtliche Schul- 
pflichtigfeit ist schon feit 1649 vorhanden — im 6. Lebensjahr; bas Ende derselben 
sollte vom Pfarrer nach ben Kenntnissen bes Schülers festgesetzt werben. Am Sommer 
sollten bie Kinber, wenn nicht an allen, so doc au 3 Vormittagen in die Schule gehen: 
im Winter finb täglic 5 Stunden für alle Kinber vorgeschrieben. Am Vormittag wirb 
bie erste Stunbe, nachdem etwa eine Viertelstunde gesungen unb gebetet worben ist, zum 
Bibellesen unb anbern geistlichen Übungen verwenbet, bie 2. Stunbe bient zum Lesen, bas 
übrigens auch ausschließlich an religiösen Büchern geübt wirb, bie 3. zum memorieren; 
am mittag bie 1. Stunbe wieber zum memorieren, in ber 2. Stunbe werben die Schriften 
forrigiert unb bie Kriese gelesen (bas Rechnen ist in dieser Zeiteinteilung merkwürdiger- 
weife nicht erwähnt). Am Freitag gilt dieser Stundenplan nicht, vielmehr ist dieser Sag 
„dem Christentum ganz gewidmet", indem das in ber Woche ©elernte repetiert wir .

Bezüglich ber Unterrichtsmethode fällt in biefer Schulorbnung von 1’29 an: 
genehm auf bie Betonung ber Notwendigkeit, ben Stoff den Kindern zum Verständnis zu 
bringen. Der Memorierstoff soll zergliedert unb erklärt unb bei ihm wie beim Bibelleien 
bie Anwendung auf bas praktische Leben ben Kindern gezeigt werben, wie auch beim Cebet 
„dem bloßen Mundwert unb leeren Lippenwert seitlich vorgebogen" werben soll. Kenn 
Schreiben soll man bie Kinber nicht einfach bie Buchstaben nachmalen lassen, sondern 
nachdem bie Kinber über richtiges Sichsetzen, geberhalten, papierlegen 20. belehrt, lind, 
fol ihnen bie allmähliche Entstehung ber Buchstaben aus ben einfachsten Strichen, Linien 
unb Zügen gezeigt unb sie auf bie Ähnlichkeit unb Verschiedenheit ber Buchstaben 
mertfam gemacht werben. Kei ben Anfängern im Lesen soll gleichsam nur gespielt werben, 
während bei ben fortgeschrittenen auf pünktliches, sinngemäßes Lesen ohne Singen um 
anbere Unarten gehalten werben soll. Überhaupt wirb ben Lehrern empfohlen, sie sollen 
sich eine gute Sehrart angewöhnen unb „nicht eine Lehrart bloß deshalb verwerfen, weil 
sie neu ist, ober nur barum behalten, weil sie alt ist“. Sehr wichtig ist auch, baß gegen: 
über bem hergebrachten Verfahren, wonach ber Lehrer sic mit jebem Kinb einzeln 
beschäftigt, indes alle anbern sic selber überlassen bleiben unb also fortwährende n: 
ruhe in ber Schule ist, nachdrücklich auf möglichst gemeinsamenUnterricht durch Ki bung 
von Klaffen unb Kotten hingewiesen wirb. Insbesondere wirb auch auf bie iittlicé 
religiöse Erziehung in einer Weise Nachbrucf gelegt, bie ein auf rationalistischem Koben 
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stehender württembergischer Schulmann des neunzehnten Jahrhunderts, Dr. Eisenlohr, 
„sehr bemerkenswert und selbst für unsere Zeit musterhaft" nennt. Auc was über die 
Zucht im engeren Sinn gesagt wird, über die individualisierende Behandlung der Schüler, 
über die vorbildliche Persönlichkeit des Lehrers, über die Verbindung von Sanftmut und 
Strenge („man umbinde gleichsam die Rute der Zucht mit einem andächtigen Vater- 
unser") verdient alle Anerkennung. Alles in allem ist es vollauf berechtigt, wenn ein 
nichtwürttembergischer Forscher auf dem Sebiet der Schulgeschichte, Heppe, von der Schul- 
orbnung von 1729 sagt, „daßz sie die voll ommenfte Muffaff ung unb Würdigung 
ber eigentlichen Aufgabe unb Bestimmung ber Volksschule erkennen läszt 
unb ben Höhepunkt bezeichnet, auf ben sic die Schulgesetzgebung bis über die Mitte 
des Jahrhunderts hinaus im protestantischen Deutschland überhaupt erhoben hat".

Sewisz gab es manche Schullehrer, die im Seist biefer Schulordnung ihren Beruf 
trieben unb barin Süchtiges leisteten. Genannt fei ber Waisenhausschulmeister I. Hart- 
manu in Ludwigsburg, ber 1759 mit Gleichgesinnten erbauliche Schullehrerskonferenzen 
einrichtete, die zum Zweck nicht bloß gegenseitige Förderung im christlichen Leben, fonbern 
auch die Aussprache über ben Schulbetrieb hatten. Aber ebensowenig wirb zu bestreiten 
sein, daßz bie meisten Schulen hinter ben Anforderungen ber Schulordnung 
weit zurückblieben.

Ein Hauptgrund lag in ber Person der Lehrer, denen es in weitgehendem illaß 
an ber nötigen Bildung fehlte. Es gab Gegenden, wo es bie Kegel war, baß 
Bauern unb Handwerker, insbefonbere solche, bie zu ihrem eigenen Beruf nicht mehr 
tüchtig waren, ohne weitere Ausbildung bas Schulhalten übernahmen, so namentlich auf 
bem Schwarzwald, ber Alb unb bem Welzheimer Wald; aber wenn auch in ben dichter 
bewohnten Landesteilen mit geschlossenen Dörfern in ber Kegel ausgebilbete Lehrer wenigs 
ftens in ben Pfarrbörfern waren, so bestaub bie Ausbildung eben barin, baß man als 
Lehrling bei einem Schulmeister, bie Schulmeisterssöhne bei ihrem Kater, bie Kunstgriffe 
des Unterrichtens absah, bie biefer ebenso handwerksmäszig seinerzeit gelernt unb seither 
gewohnheitsmäßig geübt hatte. Von einer wirklichen Ausbildung sonnte ebensowenig 
in ber Gesellenzeit, dem Provisorat, bie Rede fein; letzteres bestaub barin, baß man bei 
einem alten ober fransen ober durc feine Nebenämter als Serichtsschreiber k. am regel- 
mäßigen Schulhalten verhinderten Schulmeister ober bei einem solchen mit großer Schüler- 
zahl — feit ca. 1750 würbe bei mehr als 100 Schülern vom Konsistorium bie Faltung 
eines Provisors verlangt — sich verdingte. Wo ber Provisor nicht an Stelle bes Schul- 
meifters bie ganze Schule zu versehen hatte, unterrichtete er neben demselben im gleichen 
Schullokal unb besam feine Aufgabe jeden Augenblick vom Schulmeister angewiesen; eine 
förmliche Arbeitsteilung bestaub in ben allerseltensten Fällen. Auszerhalb ber Schule war 
ber Provisor oben ber Knecht bes Schulmeisters, ber zu allerlei häuslichen unb land- 
wirtschaftlichen Arbeiten benutzt würbe. Es ist begreiflich, wenn bie Provisoren, bereu 
Los in ber Kegel sehr magerer Lohn unb oft schlechte Behandlung war, unb bie häufig 
ihren Dienstherrn wechselten, sic freuten, wenn bie Zeit kam, ba sie selbst Schulmeister 
werben sonnten. Bekanntlich hatten in ber Kegel bie Gemeinden bas Recht ber Schul- 
meisterswahl, unb ebenso besannt ist, baß dabei meist weniger bie Tüchtigkeit bes Be
werbers als anbere Rücksichten ausschlaggebend waren. Zwar bie Übung, baß bei ber 
Wahl eines Schulmeisters barauf gesehen würbe, ob er ein Handwerk auszuüben ver- 
möge, bas augenblicklich im Dorf nicht vertreten war, hörte mehr unb mehr auf, als 
bie Verbindung ber Schultätigkeit mit einem Handwert seltener würbe, wenngleich 3- B. 
noc 1762 ber Disitator in Stuttgart von einem zum Schulmeister Gewählten mit mangels 
haften Schulkenntnissen bemerkte: man muß schließen, man habe mehr einen Barbier als 
einen Schulmeister im Ort gesucht. Einen großen Vorzug bei ber Wahl hatte ein aus / 
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Sem Ort selbst Stammender, zumal wenn er einige Sitter hatte, deren Ertrag ein will- 
kommener Zuschuß zu der schmalen Schulbesoldung war, so daß die Öemeinbe der dlot: 
wendigkeit der Keimung einer Zulage überhoben war. Einer, der nicht Bürgersiohn 
war, hatte häufig nur bann Aussicht, gewählt zu werben, wenn er lebig war und man 
auf biefe Weife eine Vürgerstochter an den Mann bringen konnte, in welcher biniicht 
dem Seift ber Zeit entsprechend mit bem Bewerber um eine Schulstelle recht ungeniert 
verhandelt würbe. Um solche unb ähnliche Rücksichten möglichst auszujchließen, würbe 
1744 an Stelle ber bisherigen formlosen Wahl eine genaue Wahlordnung cingcfülnt, 
nach welcher bic Wahl nicht von der ganzen Gemeinde, fonbern vom Gericht unb einigen 
Gemeindedeputierten nac einem mit sämtlichen Bewerbern vorgenommenen Seamen unter 
Einhaltung bestimmter Förmlichkeiten vorgenommen werben sollte. _ Uber nach, wie vor 
tarnen Übertretungen, insbesondere auc Bestechungen vor. 1773 mußte in einem 
Generalynodalreskript bagegen eingeschritten werben, daß bei Schulmeijterswahlen néTters 
viele provifores zusammen kommen unb als bann sic mit einander verabreben, daß der 
jenige, welcher unter ihnen durc die Wahl den Schuldienst erhalten, die anderen alle 
frei halten müsse, worauf baun folgende großze Unorbnungen erwachsen, baß diejerlei 
Berabrebungen nicht nur demjenigen, den es trifft, gar große Ankosten, welche ihnen oft 
viele Jahre nachgehen, fonbern gemeiniglich in ein mit Erunkenheitsercejjen und sonstigen 
Ajotien verknüpftes öffentliches Zechen ausschlagen, dadurch aber bieferlei provifores 
lieberlich werben" 2c. Wenn aus bem Angeführten hervorgeht, daß von einem Schul 
lehrer jener Zeit nicht viel erwartet werben bürste, so ist doc immerhin anzuerkennen, 
baü auzu ungeeignete Elemente durc ein Examen ferngehalten würben, welches jeher 
Gewählte vor Antritt feines Dienstes in Stuttgart abzulegen hatte. Allerdings war bas 
verlangte Mindestmasz an Kenntnissen ein bescheidenes: ber Betreffende mußte Stagen 
aus bem Katechismus beantworten, lesen, schreiben, fingen, eventuell auc Orgel fielen; 
im Rechnen würbe noc lange Zeit nichts verlangt als bas Webcrfchreiben von ddblen, 
eventuell würbe eine Multiplifationsaufgabe gegeben; nach ber Kunst bes Unterrichtens 
würbe nicht gefragt. .

Ein weiterer Srunb, ber das Aufblühen bes Schulwesens darnieberhielt, ber es 
unmöglich machte, ba^ ber Schulmeister wenigstens feine bescheidenen Kräfte gan3 in 
den Dienst ber Schule stellte, war bic kärgliche Besoldung ber 2 e 5 re r. 3e nach 
ber Größe ber Schule — ein Hauptbestandteil der Besoldung war bas Schulgeld von 
jedem Schüler, 3. 33. in Stuttgart 20 fr. vierteljährlich — belief sic bic Einnahme auf 
20 bis 300 fl.; doc würbe dieses Mlarimum nur in seltenen MusnahmsfäUcn erreicht. 
Unb wie schwer gingen zum Seil biefe Einnahmen ein, insbesondere bas Schulgeld, bas 
manchmal auch überhaupt nicht einzutreiben war. Wie machten einzelne Beiolbungs teile 
von bet Gunst ber Leute abhängig, 3. 33. bic Brotlaibe unb Fruchtgarben, bic bem Wer 
als Regner von jeder Familie im Dorf ober von ben Inhabern bestimmter bdujer 3u 
liefern waren unb bic je nac dem Srab ber Beliebtheit bes Lehrers von besserer ober 
geringerer Qualität waren. Wie entwürbigenb waren manche ber um ber Beloloung 
willen notwenbigen Verrichtungen, 3. 33. bic Funktionen bei ben Hochzeiten, bei denen 
ber Schulmeister ben Bauern nicht bloß als Hochzeitlader, Zugordner, fonbern vielfach 
auch als Possenreißer bienen sollte. Früher hatte sich ber Lehrer durch fein bandwert 
noch einen Webenverbienft verschaffen sönnen, während jetzt diese Verbindung von Schule 
unb Handwert mehr unb mehr abfam. Segen bic Verbindung des Schuldienstes mit bei 
Gerichtsichreiberei, bie vielfach üblich war, wanbte sic bas Konsistorium von der "litte 
bes 18. Jahrhunderts an unb erlaubte biefe Bereinigung, bei ber meistens bic Schule 
zu fur3 gekommen war, höchstens noc in Ausnahmefällen. Zwar blieb immer noch der 
Husweg/ Land wirtschaft unb Viehzucht zu treiben, aber gerabe diese Ucbenbefchaftigung 
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hielt oft sehr vom geregelten Schulbetrieb ab, insbesondere Sommers. Freilich auch für 
den, der mangels einer fein Einkommen vermehrenden Nebenbeschäftigung darben muffte 
— und der darbenden Lehrer musz es nicht wenige gegeben haben —, war dies von un- 
günstiger Rückwirkung auf feine Schultätigkeit. Vollends war dies der Fall, wenn ein 
kümmerlich sic durchbringender Schullehrer alt würbe und er nun, weil die Derleib- 
bingung feiten war, sic mit Provisoren behelfen mußszte, bie, je magerer bie Kost war, 
um so häufiger wechselten. And wenn er schlieszlic ben Dienst an einen Sohn ober 
Schwiegersohn unter Vorbehalt eines Seils des Einkommens abgab, was vom Konsistorium 
im Interesse ber Versorgung ber alten Schulmeister erlaubt würbe, so war bei ber Kärg- 
lichkeit ber Schulbesoldung bie Kot meistens in beiben Familien vorhanden, unb wieder 
hatte bie Schule ben Schaden, zumal wenn Streitigkeiten zwischen bem alten unb neuen 
Schullehrer ausbrachen. Kur nebenbei fei auf bas traurige Los ber Schulmeisterswitwen 
hingewiesen; meist war bereu Heirat Bedingung für bie Erlangung des Schuldienstes 
seitens bes Nachfolgers, mochten bie beiben nac ihrem Alter ober ihren persönlichen 
Eigenschaften noc so wenig zusammenpajsen.

Eine weitere Schwierigkeit, bie sic einem georbneten Schulbetrieb in ben Weg 
stellte, war bie mangelnde Geneigtheit ber Eltern, ihre Kinber pflicht- 
mäßzig in bie Schule zu schicken. Vielfach würben bie Kinber nicht im 7., ge- 
schweige im 6. Lebensjahr gefliest unb auch oft genug nac Belieben wieder heraus- 
genommen. Was Wunder, wenn ber Pfarrer, um ben ewigen Krieg zu vermeiden, sic 
um biefe Eigenmächtigkeiten nicht mehr kümmerte. Aicht minber mangelte es bei denen, 
bie tarnen, an ber Regelmäßzigkeit bes Schulbesuchs. Schon im Winter war ber Besuch 
ber Schule teilweise recht unfleiszig; wenn bie Witterung ben Beginn ber Feldarbeiten 
erlaubte, schmolz vollends bie Schülerzahl zusammen, unb insbesondere war sie im Sommer 
gering. Wohl hatten bie Kirchenkonvente unb bie weltliche Obrigkeit bie Pflicht, gegen 
Schulversäumnisse einzuschreiten, aber biefe Pflicht würbe wenig genug erfüllt; waren 
doc bie Inhaber ber weltlichen Gewalt selber ber Ansicht, es bürfe den Eltern in diesem 
Stück nicht zuviel zugemutet werben; übrigens waren bie Lehrer auch oft genug durc 
bie Katuralbefolbungstetle von ben Eltern so sehr abhängig, daß sie nicht wagen bürsten, 
Schulversäumnisse anzuzeigen. Doc meint man konstatieren zu sönnen, daß ber Besuc 
ber Sommerschule von der Witte bes 18. Jahrhunderts etwas zunahm; freilich ist damit 
nicht allzuviel gesagt, denn diejenigen, welche als Besucher ausgeschrieben waren, fehlten 
nur zu oft. 3n manchen Gemeinben kam man auc bem Bedürfnis ber Leute dadurc 
entgegen, ba^ bie Schulzeit täglic auf 2 Stunden reduziert würbe. Übrigens ist zu 
sagen, in andern Ländern staub es hinsichtlich ber Sommerschule meist noc schlechter. 
Aber welch gewaltiges Hemmnis für ben Schulbetrieb war ein solches unregelmäßiges 
Kommen, ein Aussetzen vieler ben ganzen Sommer über! Es mußte auf biefe Weise 
sich der Unterricht in lauter Einzelunterricht auflösen.

Insbesondere ist noc ein hemmender Almstand anzuführen: ber Raummangel 
in ben Schulhäusern. Gab es doc in Stuttgart, vollends aber auf bem Laub 
Schulhäuser, in denen nur eine einige Stube war, bie also nicht bloß als Unterrichts- 
raum für bie Schüler, sondern auch als Wohn- unb Schlafraum für ben Schullehrer 
unb seine Familie biente; es laßt sic benfen, welche Störung die Schultätigkeit dadurch 
erleibcn mußte, zumal wenn ein Glieb ber Familie traut würbe ober dieselbe Zuwachs 
erhielt. Oder war wenigstens ber Unterrichtsraum so eng, baß alle Kinber aufs dichteste 
zujammengepfropft werben mußten zum Schaben bes Unterrichts unb ber Disziplin. Sa 
mannigfach gab es gar kein öffentliches Schulhaus, und bas Haupterfordernis, auf 
welches bei ber Schulmeisterswahl gesehen werben mußte, war, ob ber betreffende Be- 
Werber eine geeignete Stube habe.
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Bei diesen Verhältnissen konnte es nicht anders sein, als daß die Absichten der 
Schulordnung von 1729 nicht zur völligen Verwirklichung kamen. Zu einem 
tlassenweisen Unterricht kam es wohl nur in ganz wenigen Schulen; sonst blieb es beim 
Einzelunterricht, indes die Schüler, welche nicht gerade an der Reihe waren, sic durch 
Schwatzen und andern Unfug schadlos hielten. Auc war und blieb der Unterricht so 
mechanisch, als nur denkbar ist. Don einer Weckung des Derständnijses für die reli- 
giösen Wahrheiten konnte wohl in den seltensten Fällen die Rede fein, wie ja die Schul- 
oronung selbst sowohl in ihrer ersten Ausgabe von 1730 als in ihrer zweiten von 1782 
sagt, das mancher Schullehrer bei Erklärung des Memorierstoffs „die vorgekommenen 
Untworten anstatt eines ordentlichen Auseinanderlesens und Zergliederns nur radbrechen, 
verfeuern und elendiglich zermarten würbe". So bestaub denn ber Religionsunterricht 
im endlosen Memorieren von Sprüchen, Psalmen, Katechismus unb Kinderlehre. Zum 
Diktiertschreiben kam es wohl auc nur ausnahmsweise; daher wirb in einem Synodal- 
ausschreiben von 1753 geklagt, es finde sic Mangel an Leuten, bie im Schreiben unb 
Lesen bergeftalt geübt feien, ba^ bie öffentlichen Ümter mit denselben besetzt werben 
sönnen, unb dieser Fehler müsse meistens barin seinen Srund haben, daß bisher in ben 
deutschen Schulen nur auf bas Abmalen von Buchstaben gesehen worben fei unb bie 
Schulkinder an das Huswendigschreiben nicht gewöhnt werben. Namentlich auc bas 
Rechnen würbe nac wie vor sehr stiefmütterlich behandelt. War dies selbst in Stutt
gart bis weit über bie Mitte des 18. Jahrhunderts hinaus ber Fall, so noch viel mehr 
auf bem Land. Manche Schulmeister scheinen auch von ben Elementen des Kennens 
nichts verstauben zu haben; vielfach war bie Meinung, Rechenunterricht fei höchstens 
etwas für bie Knaben, für bie Mädchen aber durchaus entbehrlich; sehr häufig wurde 
bas Rechnen überhaupt nicht als eigentliches Schulfac betrieben, sondern als Zugabe 
zum Schulunterricht angesehen, für bie ber Lehrer besondere Bezahlung verlangte, meistens 
fam man über bie 4 Spezies überhaupt nicht hinaus. So blieb also neben bem Memo? 
vieren unb Singen nur bas mechanische Schreiben unb Lesen übrig. So wenig uns dies 
scheint, so wirb doc zu sagen fein, das Württemberg mit seinem Schulbetrieb neben ben 
anbern Ländern, in benen cs, wenn nicht noch schlimmer, so jedenfalls nicht besser staub, 
sic nicht zu schämen brauchte.

Aac ber Schulgesetzgebung von 1729 beschränkte sic bas Konsistorium als 
o b er ft e Schulbehörde einige Jahrzehnte in ber Hauptsache auf bie D erwaltung s- 
tätigteit. Jedes Jahr würbe vom Pfarrer über bie Schule berichtet — 1744 würbe 
bafür ein besonderes Schema ausgegeben —; dieser Bericht würbe vom Dekan auf Srund 
ber von ihm jedes 0 hr abzuhaltenden Visitation ergänzt; über bie aus bem Sand ein- 
gegangenen Berichte würbe in bem zum Synodus erweiterten Konsistorium referiert unb 
darauf bie nötigen Reskripte erlassen. dewisz würbe dabei allmählich manches verbessert, 
namentlich war bas Bemühen nicht ohne Erfolg barauf gerichtet, bie Sommerichule in 
Gang zu bringen. Abgesehen von ben im vorhergehenben gelegentlich angeführten all- 
gemeineren Vorschriften fällt nur eine wichtigere gesetzliche Neuerung in biefe Zeitdie 
Einführung ber Sonn- unb Feiertagsschule als Fortsetzung ber Werktagsschule für fämK 
liehe jungen Leute bis zu ihrer Verheiratung, so ba^, ba bie Geschlechter getrennt waren, 
jedes Geschlecht immer am zweiten Sonn- ober Feiertag an bie Reihe fam; biefe Ein- 
richtung würbe für bas ganze Land angeordnet, nachdem einige Diözesen wie Tübingen 
unb Herrenberg von sic aus eine solche Sonntagsschule angefangen hatten. n jeder 
Stunbe sollte ein geistliches Lied gesungen, in ber Bibel gelesen, Sprüche, Psalmen, ein 
Hauptstüct aus bem Katechismus repetiert, Schriften ausgewiesen unb ein Brief gelesen 
werben. Wie cs scheint, gelang es, biefe Einrichtung allmählich durchzujetzen.
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Aun kam aber vom Norden her eine ganz neue pädagogische Bewegung, 
die in weiten Kreisen die Aufmerksamkeit auf das Schulwesen lenkte; es ist der an Base- 
dow sic anschlieszende Philanthropismus. Seine Srundsätze seien kurz geschildert, 
damit hervortritt, dasz die auc in Württemberg in der Folgezeit erhobenen Forderungen 
unter feinem Einflusz stehen. Das Ziel der Erziehung ist eine solche Bildung des Menschen, 
ba^ er nicht bloßz für feine Mitmenschen möglichst nützlich wirken, sondern auc für sic 
eine möglichst ungetrübte Slückseligkeit erreichen sann. Hiezu ist möglichst allseitige Aus- 
bildung nötig und zwar sowohl des Leibes durch Turnen und Arbeitsunterricht auc für 
die Knaben, als des Seiftes durc Aufklärung des Verstandes und Anregung des Sefühls. 
Das Lernen soll durc eine gute Methode möglichst leicht gemacht und zu dem Zwec von 
der Anschauung ausgegangen, alles von Anfang an begründet und erklärt werden; der 
Unterricht soll auc vorherrschend auf das praktisch Aützliche gerichtet fein, gemeinnützige 
Kenntnisse sollen gepflegt, praktische Fertigkeiten geübt werben. Religiöse Bildung soll 
gepflegt werben, aber nicht im Sinn konfessioneller Rechtgläubigkeit, auc ist bas Kuss 
wenbiglernen möglichst zu beschränken; die Kinder find auf dem Wege vernünftiger Er- 
flärung zum Verständnis der „natürlichen Religion" anzuleiten; auc ist auf moralische 
Erzählungen Sewicht zu legen. Auc die sittliche Bildung ist vor allem auf verständnis- 
volle Einsicht in den Wert des Suten und die üblen Folgen des Bösen zu begründen, 
statt auf bloße Autorität; an Stelle ber körperlichen Strafen muß namentlich bie Be- 
schämung treten. Zur Bilbung von Lehrern, welche nac diesen Srundsätzen erziehen 
unb unterrichten, finb Lehrerseminare zu gründen. Was die Philanthropisten zunächst 
für die höheren Schulen erstrebten, verpflanzte Freiherr von Rochow zu Rekahn in 
Brandenburg auf bas Sebiet ber Volksschule. Er arbeitete seinen „Kinderfreund" aus 
zur Musfüllung ber Lücke zwischen Sibel unb Bibel, bestehend aus Übungen ber Auf- 
merksamkeit, Sprachübungen, Gesprächen, Erzählungen unb religiösen Lehrstücken. Das 
Gelesene unb Auswendigzulernende soll besprochen unb erklärt werben unter Anwendung 
bes Srunbfaßes ber Anschauung. 3n Verbindung mit bem Lesen unb Schreiben führte 
er als neues Sac ben Unterricht in „gemeinnützigen Kenntnissen" ein.

Das erste Zeichen bavon, baß bie neuen pädagogischen Sebanten auc auf bas 
württembergische Dolksschulwesen angewenbet würben, sönnen wir in einem anonymen 
Schriftstück finden, bas im April 1774 bem Konsistorium vorgelegt würbe unb in bem 
Alachweis gipfelt, daß der Unterrichtserfolg dem gleiß der Lehrenden und lernenden 
nicht entspreche. Bezüglich des Religionsunterrichts, wird ausgeführt, kommt bei ber 
Visitation alles barauf an, baß bie Kinber ben Mlemorierstoff, Schatkästlein, Konfir- 
mationsbüchlein, Sesänge, Psalmen verbotenus sönnen; „ist bas Auswendiglernen auc 
bei mittelmäßigen Genien bald erreicht, so macht bie Repetition bie mehreste Schwierig- 
seit unb Schläg unb nimmt gar zu viele Zeit hinweg". „Alac vieler bes Schulmeisters 
unb bes Kinbes Mühe ist endlich bas Kind einer Maschine zu vergleichen, bie auf alle 
vorgeschriebenen Fragen antworten sann; verkehrt man aber bie Fragen, so steckt sic 
dieselbe." Man sollte wenig ober nichts auswendig lernen lassen, bürste bann also auc 
nicht repetieren unb könnte bie Zeit zur Verbesserung bes Verftanbs unb Herzens ber 
Kinber anwenben. Es handelt sic vor allem um bie Lehrgründe bes Staubens; biefe 
braucht man aber nicht bem Worte nac auswendig zu wissen, fonbern bem Verstaub 
nach; also fallen Schatzkästlein, Konfirmationsbüchlein unb Kinderlehre zum Auswendig- 
lernen weg, wenige Sprüche ausgenommen. Ebensowenig braucht man bie zum Beten 
eingerichteten Sesänge unb Psalmen, wenige Sesänge ausgenommen, memorieren zu 
lassen; ber Schulmeister lehre feine Kinber aus bem Herzen beten; baran fehlt es auc 
bei ben Alten, bie oft Sesänge unb Sebete beten, bie gar nicht zu ihren Sedanken passen. 
Bezüglich bes Schreibens wirb statt bes bloß mechanischen Abschreibens gewünscht, baß
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Sie Schüler lernen, ihre Gedanken in einen Brief zu kleiden, Überjchläge, Conti, Rech- 
nungen 2c. machen; denn einmal wissen die Kinder die Art und Ordnung nicht, solche 
zu schreiben, sodann tönen sie ihre Bauernsprache nicht in die gute übersetzen. Aber- 
haupt könnte man die Kinder „schon zu Sachen ansühren, die auch dem gemeinen Wesen 
mit der Zeit mehr Nutzen schaffeten ; man könnte ihnen Sott nach feiner Weisheit in 
dem Schöpfungswert besser zu erkennen geben" 2C. Der Verfasser erklärt sic gern bereit, 
auf Verlangen feine Derbejserungsvorjchläge mündlic ober schriftlich genauer darzulegen. 
Allein das Konsistorium ließ sic auf Weiteres nicht ein, fonbern faßte noc am Cage 
bes Einlaufs ben Jejchlusz: „Da ber Inhalt des Schriftstücks in vielen Stücken so be- 
wanbt fei, baß er mit bem im Land eingeführten typo nicht ex esse harmoniere, also 
wüßte man auc in so lange nicht bic mindeste Reflerion barauf zu machen, bis und 
bann ber autor näßer besannt fei unb man Belegenheit haben würbe, sic mit ihm bes 
weiteren zu besprechen und bem Verfasser wegen seines fulpablen modi insinuandi bas 
Kotige sagen zu sönnen."

Die pädagogischen Aleuerer ließen sic aber durch diese üble Erfahrung nicht ab- 
halten, in weiteren anonymen Schriftstücken ihre Bestrebungen zu vertreten, nur baß sie 
biefclben nicht mehr an bas Konsistorium richteten, fonbern an ben Herzog Karl Eugen 
selbst, ber ja, einer unter ben Fürsten jener Zeit üblic geworbenen Wöbe folgend, eben- 
falls unter bie Pädagogen gegangen war. Allerdings war ber katholische Herzog durch 
bie Religionsreversalien auf bem Gebiet bes Volfsschulwejens als einem Eeil ber Kirche 
eingeengt, aber versuchen ließ es sic ja immerhin, mit feiner Hilfe etwas zu erreichen. 
Es ist wohl anzunehmen, baß ber Schleier ber Anonymität bem Herzog gegenüber ge
lüftet war; sonst hätte er wohl nicht mit folger Wärme ber vorgelegten Pläne sich am 
genommen. Die erste hier zu nennende Schrift trägt ben Eitel: „plan zu einer alb 
gemeinen Verbesserung ber Schule n, so baß in denselben anstatt ber toten Sprachen 
ober bes Lesens unb Schreibens, worinnen jetzo ber Schulunterricht meistens bestehet, 
eine für biefes unb jenes Leben höchstnützliche Weisheit ober ber Kern ber besten menich- 
lichen Kenntnisse unb Wissenschaften unb fast ohne einigen Aufwand gelehrt werben 
sonnte, ben 3. Juli i. I. 1775 aus Liebe zum allgemeinen Besten entworfen''. Hus 
bem Schriftstück, bas sowohl bie lateinischen als bic deutschen Schulen in ben Kreis ber 
Besprechung zieht, sei nur das hervorgehoben, was sic auf bie letzteren bezieht. Aach- 
bem bem Herzog bafür Weihrauch gestreut worben ist, baß er „einen denkwürdigen Be? 
weis bavon gegeben, baß es landesväterlic fei, Schulen zu pflegen unb baß bie Pflege 
berfelbcn auc Fürsten vergnügen sönne" („wie vortrefflich blühenb ist nicht bie von böchit: 
bero Händen gepflanzte Militärakademie auf ber Solitüde! Die Welt kennt bereits ihren 
Wert, unb ganz Württemberg würbe sic nicht glücklicher schätzen können, als wenn alle 
Schulen von biefem unvergleichlichen Original Kopien unb Aachchmungen wären ), wirb 
zuerst auf bie Notwendigkeit ber Verbesserung ber Schulen eingegangen. 309 württenv 
bergische Schulwesen war „in seinem Ursprung vorzüglic gut, ja es war in seiner Art, 
nach ben Umständen ber Zeit, in welcher cs errichtet würbe, vollkommen; damals hatten 
unsere Voreltern kaum ben Anfang gemacht, sic aus ber dicksten Siniternis unb Uiv 
wissenheit herauszuarbeiten". „Aber in ben brei Jahrhunderten seither hat man bic 
Wissenschaften viel höher angebaut unb manche fast gänzlich neu erfunden; dazu haben 
wir Bücher in unserer eigenen Sprache in Überfluß." Als Ziel ber Schulbildung ist bei 
biefen veränberten Verhältnissen eine solche Aufklärung bes Verftanbs anzujehen, „baß, 
wenn ein Jüngling nac überftanbenen Schuljahren in bic Welt träte, er ben Schlüssel 
zum Derständnis unb zur Beurteilung alles beffen, was ihm vorkommt, bereits mitbrdchte 
unb also jede Erscheinung mit leichtem Auge betrachten könnte; auc sollte sein bero 
barinnen also gebilbet unb ausgebeffert werben, baß an ihm bic Kirche einen guten
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Ehriften, der Sürft einen getreuen Untertanen, der Staat einen rechtschaffenen Bürger 
und der Zlahrungsstand einen gesegneten Hausvater zu hoffen hätte". Statt bessert be- 
schränken sic die deutschen Schulen, „deren Kamen schon eine gewisse Schmach auf sich 
liegen hat", auf mechanisches Memorieren, Lesen, Schreiben und etwa auch noch Rechnen; 
für Aufklärung des Verstandes und Bildung des Herzens wirb nicht gesorgt; „das beite 
ist noch, bah durc die so heilsamen als nötigen Katechisationen den Leuten die Sucht 
Gottes in den Kirchen eingeschärft wirb". Zur Abhilfe wirb bie Errichtung einer neuen 
Art von Schule vorgeschlagen, ber deutschen Weisheitsschulen, „in welchen aus allen 
Teilen der Wissenschaften das Brauchbarste und Beste zusammengesammelt und von dem- 
jenigen, was man auf Universitäten weitläufig treibt, das Alar ober bie Quintessenz 
möchte gegeben werben". Wie wäre diese Weisheitsschule einzurichten? Halbem bie 
Jugend nach einer weit leichteren Lehrart unb barum auc in viel kürzerer Zeit als ge- 
wohnlich im Lesen unb Schreiben vorläufig unterwiesen worben ist, bildet in ber 2eis- 
heitsschule selbst bie Keligion als Anleitung zur wahren Sottjeligkeit ein bauptunter: 
richtsfach. Die Schüler würben auf sehr leichte unb fassliche Art über bas Dasein unb 
bie Eigenschaften bes Schöpfers unb Erhalters belehrt; nachdem ihnen Hochachtung vor 
ber Bibel eingeflöht worben wäre, würbe ihnen dieses Buc selber in bie Hand gegeben, 
doch so, bah bie gelesenen Stücke gleic erklärt würben; alsbann folgt ber Unterricht in 
ber christlichen Glaubens- unb Sittenlehre, verbunden mit wirklicher Handleitung zur 
Cugend selbst. „Es ist aber noc ein sinnlicherer unb eben deswegen sehr angenehmer 
Weg übrig, um ber Jugend den groben Schöpfer besannt zu machen" : bie Betrachtung 
ber Katur teils auf Spaziergängen mit ben Spülern, teils daheim an ber band schöner 
Kupferstiche, wobei ber Lehrer mit warmem Herzen von ber Liebe unb Weisheit Gottes 
rebet. Ein Gauptstück wäre auc bie Erkenntnis bes Aenjchen; vor allem wäre bie 
Seele nach ihrem Wesen unb ihren vornehmsten Kräften ben Kindern besannt zu machen 
unter Anleitung zur Kunst, vernünftig zu beuten, fobann wäre zur Erkenntnis bes menic: 
lichen Willens wie auc ber Neigungen, Temperamente unb Mffeftc fortzuschreiten. Bei 
ber Betrachtung bes Selbes ist bas vortreffliche Meisterstüic bes groben Schöpfers zu 
zeigen, woran sic ein Unterricht in ber desundheitslehre anschlieszt. Eine Hauptaufgabe 
in ber Weisheitsschule ist bie Mathematik, unb zwar werben dabei von allen Kegeln ber 
Arithmetit unb Geometrie bie Gründe angegeben. Es handelt sic dabei vor allem um 
bie angewanbte Mathematik: man schliche ben Schülern „vor allem bie Geheimnisse ber 
Maschinen auf unb lehre sie bie nie genug zu bewundernden Kunststücke ber menschlichen 
Erfindung, durc bie wir mit geringer mühe bie größten Saften bewegen, bie härtesten 
Materien Zermalmen, Stäbte, Paläste unb Schiffe erbauen" usw. „Alan führe fobann 
ben mit ber Mechanit besannt gewordenen Süngling in bie Werfftätten ber Künstler, in 
bie Fabriken, zu ben Mühlen- unb Wassermaschinen"; er wirb hier nichts benn „bie 
weife Anwendung ber wenigen Kegeln erblicken, bie er in ber Schule mit leichter aühe 
gelernt hat". Ba er wirb bei ber Betrachtung des großen Weltenbaus mit Eritaunen 
wahrnehmen, bah „Sott selbst das Weltall nach ben nämlichen Kegeln eingerichtet unb 
bas? also unsere groben Kunststücke bloß schwache Kopien unb Aachahmungen von ben 
Werten bes Allmächtigen als bes vollkommensten Werkmeisters sind". Gleichwie bie 
Mathematit durc Kegeln, sucht bie Geschichte durc Beispiele unb Erfahrungen von 
ganzen Jahrtausenden zu unterrichten. Es handelt sich dabei unter Beiseitelassung alles 
pedantischen Schulkrams barum, bah man bie vornehmsten Begebenheiten für den Staat, 
bie wichtigsten Veränderungen in ber Kirche Gottes, bas Steigen unb fallen ber Reiche, 
bie Zu- ober Abnahme ber Gottesfurcht, ber Künste unb Wissenschaften kennen lernt; 
ber Zweck dabei ist, „gute Bürger unb Christen für Deutschland unb zwar insbesondere 
für bas Haus Württemberg zu bilden" ; mit bem Geschichtsunterricht ist auc einige
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Kenntnis der Sesetze und des Aaturrechts zu verbinden. Höchst vorteilhaft ist die Haus- 
haltungskunst, da die Bauern von der Einrichtung des Feld- und Weinbaus, der Baum-, 
Dieh-, Bienenzucht oft sehr fehlerhafte Begriffe haben; dazu tonnte Unterricht über die 
ersten Srundsätze der Handlung, über Export, Import, Anlage ber Fabriken 2c. kommen. 
Die schönen Wissenschaften finb zu treiben nicht blo^ zur angenehmen Erholung, sondern 
auc daßz bic Jugend lerne, sic in ber Muttersprache schön auszudrücken; man könnte 
die Schüler auc gewöhnen, „einen guten Brief zu schreiben, Aufjätze zu machen, einen 
flieszenden Ders zu verfertigen, eine wohlgeordnete Rede aufzusetzen, eine gute Erzählung 
ober sonst einen Dortrag aus bem Stegreif zu machen 2c." Endlich handelt es sic noc 
um Leibesübungen unb Handarbeiten. Aber wie nun die bisherigen Schulen in wirk- 
liche Schulen ber Weisheit unb Tugend verwandeln? Dazu wäre eine einzige Real- 
pflanzschule „gleichsam als eine Mutters chule, bereu Hauptaugenmerk auf die Bildung 
künftiger Schullehrer gerichtet fein mühte", hinreichend. Die künftigen Lehrer ber lateinischen 
Schulen mühten diese Realmutterschule eine Zeitlang besuchen, um bann in den Latein- 
schulen neben ben nac einer besseren Lehrart zu treibenden Sprachen bic angegebenen 
Lektionen soweit tunlich einzuführen. Zöglinge dieser Mutters chule würben auch an 
deutschen Schulen verwendet, in benen sie den fähigsten Kindern nur die allernötigsten 
unb nützlichsten Tatsachen, soweit sie nämlic zu dem Begriff ber gemeinen Leute sic 
schicken, beizubringen hätten; minderfähige wären nac ber alten Alethode nur im Lesen 
unb Schreiben zu unterrichten. Aber nun die cntftchenben Kosten? Solche kommen gar
nicht in Grage, „da bie Vorsehung mit Himwegräumung ber entgegenftehenben Hinder- 
niffe gleichsam zuvorgekommen unb bie Bahn selbst gebrochen zu haben scheint". Es ist 
weiter nichts nötig, als daßz bic derzeit vakante Stelle eines Professors ber praktischen 
Philosophie, Rektors bes akademischen Kontubernii unb Oberaufsehers ber Schulen in 
dem oberen Teil bes Herzogtums, mit einem Mann besetzt würbe, welcher zur Aus- 
führung biefes planes bie Tüchtigkeit unb Willigkeit besähe. Als Lokal für bie Real- 
mutterschule könnten bie leerstehenden Räume bes Kontuberniums, bas vor dem 30jährigen 
Krieg ein mehr als 100 Zöglinge umfassendes Pädagogium war, benützt werben. Wenn 
weitere Lehrer nötig wären, so sonnten bic auszerordentlichen Professoren, bic Repetenten 
unb bie besten Wagifter vom Herzog durc die Aussicht auf bessere Beförderung leicht 
in Bewegung gesetzt werben. Für ben Unterhalt ber Zöglinge taun bas Stift aufkommen. 
Aus demselben werben ja ohnedies schon bie Lehrer ber Lateinschulen genommen, bie 
nun in ber Mutterschule besser ausgebildet werben. Das Stift könnte auc 15, bei einem 
Schulmeister ausgebildete unb bereits im Schulwesen geübte Provisoren unterhalten, alle 
Jahre anbere, welche zum Besuc der Realschule verbunden wären „unb vermutlich zur 
Besetzung ber aufgehenden Schuldienste hinreichten"; damit wäre mit Verbesserung ber 
deutschen Schulen „ein wichtiger Anfang gemacht". Zum Schluß folgt noch ein bie ge- 
eigneten Cöne anschlagender Appell an ben Herzog: „Muf demnach, gnädigster Herzog 
unb Herr, Sic, bic Sic eine preiswürdige Schulanstalt bereits schon errichtet. Sie, bic sic 
ber Hohen Schule zu Tübingen gnäbig annehmen, wann es Höchstdero gnädigstes Belieben 
wäre, so gehen Sie auf ber rühmlichsten Laufbahn, auf ber Sie einher wandeln, um einen 
Schritt weiter, bauen Höchstdieselben der Weisheit durc Sründung unb Autorisierung einer 
Realschule gleichsam einen neuen Tempel; wäre doc eine solche ber beste Kanal, um 
baraus, als aus einer Quelle, bic nützlichsten Ausflüsse allenthalben hin unb selbst bis zu 
ber einzelnen Hütte eines Walbbauern zu leiten". „Ohne Zweifel würbe ganz Württem- 
berg Karin barüber noch nach Jahrhunderten segnen, fein Bild neben ben guten Eber- 
hard unb Christoph setzen unb seiner Anstalt zu Ehren Jubiläen unb Dankfeste feiern."

Das Schriftstück würbe dem Konsistorium zur Huszerung übergeben, aber obwohl 
biefes mehrmals moniert würbe mit ber Begründung, bah „unseres gn. Herrn herzogliche
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Durchlaucht Höchstdero Seschäft auf alle Art zu beschleunigen, insonderheit solche mit dem 
Schluß jedes Jahrs zu vollenden gewohnt sind", verzögerte sic dieselbe, weil der eine 
Pädagogarch, Rektor und Prälat Dolz, in dieser Sache ein sehr umfangreiches Sutachten 
verfaßzte, zu dem die einzelnen Konsistorialmitglieder Stellung nehmen mussten.

Unterdessen war beim Herzog ein neuer anonymer Aufsatz eingelaufen: „Anvor- 
greifliche Gedanken und Vorschläge zur Verbesserung und Aufnahme der 
lateinischen und deutschen Landesschulen". Davon ausgehend, bass das seit 
vielen Jahren gewünschte Schulmeisterseminar wegen der Kosten doc nicht zustande 
komme, macht der Verfasser den Vorschlag, „ba^ bie vorzüglichsten, mit einem ober zwei 
proviforibus versehenen deutschen Schulen nac unb nac bei vorfallenden Dakaturen mit 
rechtschaffenen Cheologiestudiosis, die übrigen deutschen Landschulen aber mit solchen 
Provijoribus besetzt werben möchten, bie bei einem solchen Magister ben Methodum unb 
bie Fontes informandi inne bekommen haben". Bezüglich des Zustands ber Schulen 
wirb ausgeführt, bass bie Kinber das mechanische Lesen, Schreiben, Memorieren unb 
biszchen Rechnen bis zum 10. Lebensjahr lernen unb durc bas fortwährende Repetieren 
von ba bis zum 14. Jahr einen „Alnschmack" bekommen, inbes sie bas nicht lernen, 
was sie zu verständigen, bem gemeinen Leben nützlichen Leuten machen könnte. „So 
lernen bie Kinber nicht beuten, indem bie Schulmeister solches selbst nicht gelernt haben; 
sie befommen fein Vorbilb ber heilsamen Lehre, inbem bie Schulmeister solches selbst 
nicht haben; sie lernen bie Geschichte bes Alten unb Heuen Testaments ober bie wich- 
tigften Vorbilder unb Segenbilber, bie guten unb bösen Exempel samt ben Belohnungen 
unb Bestrafungen nac ben zehn Seboten, überhaupt bas Wichtigste ber Religion nicht 
so fassen, ba^ sie es anbern wieber erzählen ober sic selbst vorkommendenfalls baran 
erinnern sonnten, inbem bie Schulmeister selbst nicht davon imbuiert finb; sie lernen nicht 
einmal mit bem gehörigen Akzent lesen, inbem bie Schulmeister selbst nicht verstehen, was 
bei einem Vortrag bas Hauptwort unb bie Hebenworte unb was also mit bem Ton 
auszuzeichnen lieblic unb zum Verstaub ber Sache behilflich fei; sie lernen nicht dictando 
schreiben, seinen Brief setzen, feinen Vortrag tun, nichts von Seographie, nichts von 
ben Sitten gezogener unb ungezogener Völfer, nichts von Seschichte, welches doc schon 
sehr nützlich fein sonnte teils auf ber Wanderschaft, teils im bürgerlichen Leben." Wenn 
gegen ben gemachten Vorschlag eingewendet wirb, es werben seine Theologieftubierenben 
einen so gering geachteten unb schlecht besoldeten Dienst übernehmen, so erwidert ber 
Verfasser, bas werbe doc ber Fall sein, wenn bie Betreffenben ben Titel Magister er- 
hielten, ihnen unter Veräusserung bes theologischen Eramens bas Predigen nebst anbern 
Mlinisterialverrichtungen gestattet unb nac 4—6 Jahren bie Beförderung zu einem vor- 
züglichen Präzeptorat ober nach 6—8 Jahren zu einer mittleren Pfarrei zugestanden 
würbe; zudem fei bas Schuleinkommen manchmal einträglicher als Präzeptorate unb 
Anfangspfarreien unb jedenfalls besser als Vifariate.

Halbem auc dieses Schriftstück bem Konsistorium zur Berichterstattung übergeben 
worben war mit bem Bemerken, bass es bem Herzog „nicht unbefannt fei, daß bie 
Schulen in ben herzoglichen Landen sich nicht in demjenigen guten Staub unb Verfassung 
befinben, worinnen sie sonnten unb sollten", trug bas Konf iftorium 1780 über beibe 
Huffähe feine Meinung vor. Was ben „plan zu einer allgemeinen Verbesserung 
ber Schulen" betrifft, so sann bas Konsistorium schon ben Ausführungen über bie Rot- 
wenbigfeit ber Verbesserung ber Schulen nicht zustimmen. Damit daß bie württem- 
bergischen Kinber lesen, schreiben unb etwa auch noc rechnen lernen, lernen sie mehr als 
viele anbere, auc mehr „als selbst bie Kinber bes israelitischen Volfs, wo ausser ben 
Leviten fein Mlensc schreiben, lesen unb rechnen sonnte". Insbesondere wirb bas Aus- 
wendiglernen verteidigt, insofern dadurc ein wichtiger Schatz von religiösen Wahrheiten
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für bas ganze Seben erworben wirb; biefe zum Derjtändnis zu bringen ist die besondere 
Pflicht des Pfarrers im Konfirmanden- wie im Schulunterricht. Segen bie vorgeichlagenen 
Weisheitsschulen wirb namentlich eingewendet, daß bei denselben bie Abteilungen von 
Schulen vermengt werben, „indem einige dieser Srundwijsenschaften in trivio, andere in 
ben scholis intermediis müssen gelehrt, anbere aber ber hohen $ chule vorbehalten 
werben, unb ohne diese ober eine ähnliche Klassifikation wirb sein Schulwesen glücklichen 
Sortgang haben sönnen". Was insbefonbere bie Errichtung einer Autterpslanzichule be- 
trifft, so verneint bas Konsistorium bas Bedürfnis einer solchen. Aämlic ber beste 
Lehrer ist derjenige, „welcher in Ansehung ber unendlichen Aannigfaltigkeit von Kopsen 
unb Gaben mit dem größten Verstand unb ber reichsten Unterscheidungst rast lich 3u ben 
Inbivibualgaben eines jeden Lehrlings herabläßzt. Da nun dies viele praktische Er 
fahrungen fordert, welche man in ber Hormalfd?ule nicht lernt, so würben wir immer 
bas für bas beste halten, wenn künftige Schulmänner bei rechtschaffenen Schullehrern 
als Ditarien sic bilden liessen, wo sie vieles praktisch lernen sönnen unb unter bem Hugo 
eines erfahrenen praeceptoris stehen", namentlich wirb auc geltend gemacht, baß im 
Sand 9 0 4 deutsche Schulen mit 77240 Schülern im Sommer unb 1250 Schulmeistern 
unb Provisoren vorhanden finb, dasz also bie Pilanzschule sehr viele Zöglinge bekommen 
unb also sehr grope Kosten verursachen würbe. Auc wählen bie meisten Gemeinden 
ihre Schulmeister selbst, unb es fei sehr fraglich, ob sie in ber Pilanzichule erzogene Mehrer 
wählen würben. Weiter wirb barauf hingewiesen, daß bas Kontubernium umgebaut 
werben müßzte, baß bie außzerordentlichen Professoren sic meist für anbere Smecke ber 
Universität vorzubereiten haben unb das bie Repetenten im Stijt genug Arbeit haben. 
Jedenfalls gebe es für bie Gemeinden ein viel einfacheres Wittel, tüchtige Beßrer zu be- 
tommen, baß sie nämlich ben Sehalt erhöhen. Bezüglich des zweiten Vorschlags, be- 
treffenb bie Verwenbung von Magistern als Dolksschullehrern, wirb bezweifelt, ob bie- 
selben sich hiezu hergäben, wenn sie sähen, „wie mager bas Stiles Brot ber meisten schul- 
meister ist, welche notwendig mit Feld- unb andern Seschäften sic forthelfen muffen". 
Auch würben bie Magister, bie akroamatisc unterrichtet worben finb, in deutichen Schulen 
ebenfalls zu akroamatisc lehren wollen, zu hoc fahren unb sic nicht genug herabtapen 
sonnen. Im übrigen wirb erklärt, baß nichts nötig fei, als auf bie vorhandenen 2er 
orbnungen streng zu halten, baß nämlich bie Pfarrer fleißig nac ber Schule sehen, den 
Schulmeistern bie wahre Methode zeigen unb sie zur Amtstreue aufmuntern, baß bei der 
Prüfung ber von ber Gemeinde angeftellten Schulmeister sorgfältig auf ihre Eüchtigteit 
gesehen unb bie unbotmäßigen Lehrer aus ber Schule weggefchafft werben, daß bie 
Spezialfuperintenbenten bei ben jährlichen Visitationen alle Wängel ber Schulen unter: 
suchen unb entweder gleich abstellen ober barüber ans Konsistorium berichten, welches 
nach feinen Kräften dazu mitgewirkt hat, das die Schulen unter ber Regierung des 
Herzogs um ein Merkliches in Vergleichung mit vormaligen Reiten gebessert worben pub 
durch Hinwegschaffung ber untauglichen unb Einsetzung tüchtiger männer. „Huf weitere 
Verfügungen wüßten wir bei gegenwärtiger Beschaffenheit ber Umftänbe nicht anzu
tragen." , — , .

Binnen kurzem erfolgte ber herzogliche Bef cheid, in welchem unter Hinweis 
barauf, baß auf bie vorgeschlagene Weise, durc bessere Hufficht ber Pfarrer unb 
Dekane, bie Mängel bes Schulwesens nicht gehoben werben sönnen, bem Bebauern c aruber 
Husbrucf gegeben wirb, „baß bie besten landesväterlichen Absichten durch den eingewurzelten 
Fang, alles immer beim Alten zu lassen, vereitelt werben“. „Seine Herzogliche Burch- 
taucht beglaubigen sich, baß gar wohl solche Huswege, welche weber gegen bie Sandes 
Verfassung noch bie große Kirchenordnung verstoßen, als wiber welche S. Derb- 2"r. 
taucht etwas vorzunehmen niemals gemeint finb, ausfindig zu machen wäre, bas Sd)u - 
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wesen in dem Lande, welches in diesem Stück gegen andere Provinzen Deutschlands noch 
zurück ist, in einen besseren Zustand zu versetzen. Da aber die dagegen vorgekommenen 
Schwierigkeiten für unüberwindlich angesehen werden, so müssen 5. Herz. Durchlaucht 
sic hiebei -die Hände waschen und die gewiß nicht ausbleibende Verantwortung den- 
jenigen hiemit überlassen, deren Pflicht es mit sic bringt, für die gute Erziehung der 
Jugend als einem Fauptgegenstand der Wohlfahrt eines Landes mit besorgt zu fein." 
Damit wurde die Angelegenheit ad acta gelegt.

Daß das Konsistorium die Keuerungsbcftrcbungcn noc nicht für gereift und ge- 
flärt genug hielt, um ihnen Einflusz auf das Schulwesen zu verstatten, geht auc daraus 
hervor, ba^ es, als die Schulordnung von 1730 im Druck vergriffen war, dieselbe 
1782 einfach wieder auf legen liesz, nur das die fremdsprachlichen Ausdrücke möglichst 
verdeutscht wurden; die einzige sachliche Änderung war bas Dringen auf Ausdehnung 
ber Sommerjchule. Es ist also nicht richtig, wenn bie Verfechter des pädagogischen 
Sortichritts bcn Kontrast zwischen ber Jahreszahl 1782 unb ber nac ihrer Meinung ver- 
alteten Schulordnung „mit drei abscheulichen Sprachfehlern schon im Eitel" bem Buch- 
bructer zuschrieben, ber eben von Zeit zu Zeit neue Abdrücke Veranstalter vielmehr würbe 
bie Aeuherausgabe in mehreren Konjistorialjitzungen behandelt.

Da bie neuerer mit Bittschriften an ben Herzog, bem auf bem Sebiet bes Volks- 
schulwesens bie Fände gebunben waren, nichts erreichten, so wanbten sie sic an 
bie Öffentlichkeit. Dies geschah zum erstenmal in bem „Schwäbischen Museum" 
von Joh. Mich. Armbruster, bas neben ber Rubrik I, in welcher „Taten bes grossen unb 
kleinen Despotismus, bes Aberglaubens, ber Nöncherei, bes Fanatismus" ebenso wie 
„Beweise ber emporstrebenden Auftlärung, Toleranz, Denkensfreiheit, vernünftigen Religion 
unb Gerechtigkeit" berichtet werben sollten, eine Kubrit II vorjah, welche Alachrichten 
von öffentlichen Schul- unb Erziehungsanstalten, Privaterziehung, Schulbüchern „bie 
in Schwaben samt unb fonbers nac einer radikalen Verbesserung schreien" — nebst Dor- 
schlagen zur Verbesserung enthalten sollte. Hleic ber erste, 1785 erscheinende Band ent- 
hielt einen Aufsatz über bie deutschen Schulen bes Herzogtums Württemberg. Der Stand- 
punkt bes Verfassers geht aus folgenden Sätzen hervor: „es geschieht freilich aus bester 
Meinung, bass man uns, wie einem Kinde bie Arzneien, unsere Aleinungen unb was 
man Religion nennt, einzwängt. Aber man sollte, wenn wir ja für unser angeborenes 
Verberben Arzneimittel haben müssen, wenigstens wissen, ob man sie zur rechten Zeit 
unb unter rechten Umständen gebe, ob man nicht bas Übel ärger mache, indem man s 
austreiben will. Hub wenn nun vollends bas problematisch wäre, ob nicht bie Krank- 
heit selbst von ber Arznei, von ihren falschen Ingredienzien, von ihrem falschen Se- 
brauc komme? Ob mit einem Wort bie liebe Erbsünde nicht bas Resultat unserer 
häuslichen unb öffentlichen Erziehung fei? Diese Fragen werben sic nicht zum Vorteil 
Württembergs von selbst beantworten, indem ein getreues Gemälde von ber Art ber 
Erziehung gegeben wirb". Von bem Stil, in welchem dieses Semälde entworfen wirb, 
wenigstens einige proben. In vielen Schulhäusern ist nur ein einziges Zimmer, „wo, 
besonders winters, Schulmeister unb Schulkinder, Weib unb Säugling, Hund unb Katzen 
in einem Eutti zusammenpeitschen unb gepeitscht werben, zanken, heulen, fingen, beten, 
wimmern, lallen, mauen". Zahlreiche Schulmeister haben 100 fl. Besoldung unb weniger, 
„unb für 100 fl., von denen man doc noch etwas für bcn Amtsornat, eine schwarze 
Weste, einen Mantel, ein par Kamaschen unb einen Harkamm abrechnen muß, tauft man 
in biefen schweren Zeiten wenig Geschicklichkeit, wenig Philosophie unb Menschenkenntnis, 
noc weniger Lust unb Liebe". Des Schulmeisters Bibliothek finb bie Schulbücher unb 
höchitens noch eine alte Postille; „ist er aber fein Gemeiner Kopf, so studiert er zuver- 
lässig entweber Bengels geoffenbarte Offenbarung ober Ötingers Mystik; von einem Buch, 
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das den ßnfteru Kopf aufhellen, das statt lunarischer ober supralunarischer Kegriffe nüß- 
liche, für biefe Welt brauchbare Kenntnisse einpflanzen könnte, von einem Lesebuc fürs 
Landvolk, einer Erziehungsschrift, einem Unterricht für Ackerbau, Viehs, Baum-, Seiden-, 
Bienenzucht ist nur gar die Rede nicht und für Menschen, welche fein anberes Deutsch 
verstehen als bas Hebräisch-Deutsche ber Bibel, bas Kauberivalfd) ber Kinderlehren und 
ben dunklen Wörterschwall apokalyptischer Predigten, wären solche Bücher auch schwerlich 
brauchbar, benn sie sind in einer für sie beinahe ganz fremden Sprache geschrieben". 
Über ben Religionsunterricht wird bemerkt: „Auswendig lernen ist Christentum! An 
ben heiligsten, beruhigendsten Wahrheiten Ekel unb Überdruß bekommen unb bekommen 
müssen, auf eine schiefe, durchaus unrichtige Art sie ins Sedächtnis fassen und fassen 
müssen, ist Christentum. Was man mit Unwillen eingenommen hat, widerkäuen müssen 
wie eine ekelhafte Arznei, ist Christentum. An Töne ohne Sinn, an Zentnerlasten fürs 
Gedächtnis, während bie anbern Seelenkräfte schon bas Gewicht einer Flaumfeder drückt, 
sic gewöhnen müssen, ist Christentum" 2c.

In biefem Aufsatz ist auch gesagt: „einige Menschenfreunde beschäftigen sich gegen- 
wärtig bamit, ben großen Wunsch nach einem 5 c n 11 e h r e r f c m i n ar wirtlich zu machen". 
Wahrscheinlich wanbten sic biefe „Menschenfreunde" an bas Konsistorium, wo 1787 
über biefe Frage eingehend beraten würbe. Der Referent, X e g i e r u n g s r a t Ruoff, 
führte aus, er habe zwar schon mehrmals von ber Errichtung von Schullehrerseminarien 
gehört unb gelesen, aber bisher noch feinen näheren unb bestimmten Aufichluß über 
bereu eigentlichen Endzweck unb ihre äußerliche unb innerliche Einrichtung erhalten. Er 
habe sic baher Mühe gegeben nachzuspüren, was für Pensa nach ben neueren Meinungen 
in ben Bauern- unb Bürgerschulen gelehrt werben sollen, weil naturgemäß auch bie in 
ben Seminarien zu bilbeuben Lehrer in biefen Kenntnissen zuerst unterrichtet werben 
müßten. Aac ben in Preußen unter Minister Zedlit erlassenen, gegenwärtig befonbers 
gerühmten Schulverordnumngen soll in Bauernschulen gelehrt werben: Religion, Lesen, 
Schreiben, Rechnen, einige Erfahrung aus ber Wechanif von dem Hebel, ber Winbe unb 
bem Keil, etwas aus Naturgeschichte unb Aaturkunde, wenige diätetijch-medizinische Kegeln, 
einige Kenntnis ber Landesverfassung unb ber Sesetze, Industrie in Spinnen unb Stroh- 
flechten. lammt man an, baß ber Lehrer im Seminar in demjenigen gebilbet werben 
soll, was in ber Bauernschule gelehrt werben soll, so handelt es sic vor allem um bie 
Frage: was ist von ber vorhandenen Verfassung ber württembergifchen Schule aus zu 
ber Errichtung eines solchen Seminars zu sagen? Aac einer ausführlichen Schilderung 
des Zustands bes Schulwesens fommt Kuoff zu bem Schluß: „Bei ber zum Schuthalten 
ausgesetzten Zeit von 5 Stunben bes Cags, bei bem Alter unb ben Sahren, in welchen 
bie Kinder bie Schule besuchen müssen unb bei ber großen Anzahl ber Schulkinder von 
so verschiedenem Alter, Fähigkeit, profectibus unb Denkungsart, welche alle nur von 
einem Mann unterrichtet werben soll, bei ben unvermeidlich vielen Schulverfäumniffen 
unb ben vielfach sehr mangelhaften Schullokalen ist es, solange biefe Umstände unb 
Hindernisse nicht alle geändert unb beseitigt werben, unmöglich, baß noc mehrere Pensa 
von einem einzigen Schulmeister, ber zumal zum größten Teil faum vor Hungeriterben 
befolbet ist, gelehrt würben, wenn er auc gleich alle Teschicklichkeit unb Süchtigfeit dazu 
hätte. Unb wann man auc gleich sagen wollte, baß ein solcher Schullehrer mehrere 
Abteilungen machen solle, in welchen er hernach wohl mehrere Pensa trassieren sönne, 
so stehen bie angeführten Hindernisse auc biefem Vorschlag schon entgegen, davon nicht 
zu gedenken, baß ein Mann allein nicht ben ganzen Sag hindurch mit gleich angestrengten 
Kräften arbeiten sann, fonbern gar bald unterliegen würbe." Ein Schullehrerseminar ist 
aber auc an sic unnötig. Aämlic was ben einen Endzweck ber Volksschule betrifft, 
baß bie Schüler von ben Werfen unb Eigenschaften Sottes, von ber kindlichen Furcht 
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und Ehrerbietung gegen ihn, von den Pflichten gegen die Obrigkeit, die Aebenmenschen 
und sic selbst unterrichtet werden, so sind zur Erreichung dieses Endzwecks die einge- 
führten Schulbücher, vor allem die Heilige Schrift, hinreichend. Was aber die Erreichung 
dieses Endzwecks noc mehr sichert und wodurch dem allgemeinen Einwurf, daß die bis- 
herigen Schulmeister diese Bücher oft selbst nicht verstehen und darum auch nicht recht 
benützen können, begegnet wird, ist der, ba^ nac der Vorschrift der Religionsunterricht 
auc den Pfarrern als ein wesentlicher Seil ihres Amts obliegt Wenn also bisher ein 
Mangel erschienen ist so liegt der Fehler nicht in der Anordnung, auc nicht allein an 
den Schuldienern, sondern bei den Pfarrern und Dekanen, welche es am nötigen Unter- 
richt und der Aufsicht fehlen lassen. Daher besteht die Hilfe auc nicht in der Ein- 
schiebung gelehrter Lehrer und mehrerer gelehrter Pensen, sondern barin, daß diejenigen, 
welchen die deutschen Schulen zum Unterricht und zur Aufsicht anvertraut finb, ihre 
Pflicht tun. Der weitere Endzweck ber Schule, ber Unterricht in ben für bas bürger- 
liebe Leben notwendigsten Fächern, wirb durc ben Unterricht im Rechnen, Schreiben 
unb Lesen erreicht. Ruoff weist barauf hin, dasz solche, die in ihrem Beruf mit Hebel, 
Winde unb Keil umzugehen haben, dies sönnen, ohne es in ber Schule gelernt zu haben, 
bass viele die einzelnen Erdarten ber Markung ohne förmlichen Schulunterricht barüber 
zu unterscheiden vermögen 2c., überhaupt lassen sic diese Dinge im Schulalter vielfach 
ben Kindern nicht beibringen. Was noch insbesondere zwei Hauptumstände betrifft, 
welche von ber Aufklärung als Beweis für bie Alotwendigkeit erweiterten Schulunterrichts 
unb eines Schullehrerseminars angeführt werben, einmal ber Aberglaube unter bem Volk, 
so ist berfelbe nach Ruoff bei bem „vornehmen Pöbel", ber einen erweiterten Unterricht 
erhalten hat, vielleicht in eben solchem Masze vorhanden (f. Magnetismus, Cagliostro), 
unb wenn fobann die Notwendigkeit eines Schullehrerseminars damit begrünbet wirb, 
dasz im bürgerlichen Leben sehr viele Leute erweiterte Kenntnisse, Mathematit, Aechanit k., 
brauchen, so finb für solche bie nötigen Anstalten vorhanden (Karlsschule, Symnajium ec.). 
Auszer ber genauen Befolgung der bisherigen Vorschriften ist zur Erreichung bes Schuh 
zwecks nur eins nötig, die möglichste Verbesserung der Schulbesoldungen.

Stiftsprediger C. 5. Rieger wies in seinem Sutanen insbefonbere noc 
auf folgenbe Punkte hin: Lehr- unb Erziehungsanstalten, worin junge Leute, sonderlich 
in merklic starker Zahl und bei versachlichen Jahren neben unb miteinander gebildet 
werben sollen, finb bei ben ihnen unstreitig einzuräumenden Vorteilen doc auch unver- 
meidlichen unb in ber Folge fast unüberwindlichen Versuchungen unterworfen; dazu 
kommt, ba für ein Schullehrerscminar aus manchen Sründen in erster Linie Stuttgart 
in Betracht kommen würbe, dasz bafelbft „ungeheure Ärgernisse, bas Seschmais ber 
liederlichsten Weibsbilber, aber auc andere scheinbare Reizungen zur Liebe ber Welt unb 
ihres Sinnes vorhanden finb, welche insgesamt für diejenigen noch gefährlicher finb, bie 
erst in den fürwitzigsten Lebensjahren in dasselbe eintreten als für diejenigen, die barunter 
von ihren ersten Kindesjahren ausgewachsen". Weiter mühte auch die Zeit für bie 
neuen Schulpensen von ben pensis sacris abgezogen werben, „als wogegen ohnehin bie 
meiste Unlust im menschlichen Herzen liegt unb die also mit ber meisten Überwindung 
getrieben werben müssen, wie denn bas Christentum nac den geltenden Schulordnungen 
bas hauptsächlichste Fac ist, doc so, bass es nicht in das kalte Oberbach bes Kopfes 
verwiesen, fonbern ihm ber Sit in ber Liebe bes Herzens unb bas Regiment in allen 
Stiebern eingeräumt wirb". Auc würben bei Errichtung eines Schullehrerseminars „die 
von mancher eingebildeten Kunst unb Weisheit aufgeblasenen jungen Leute Trennung 
unb Samen ber Zwietracht in bie Schule bringen; wie schlimm würbe es gehen, wenn 
ein an bie bewährten Sründe unserer Schulordnung gewöhnter Schulmeister mit einem 
Provisor, ber feinen Wit geltcnb machen würbe, in einer Schule zusammenkäme". Aus 
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allen diesen Sründen ist es das beste, an den vorhandenen Ordnungen festzuhalten, „die 
so tief in Sottes Wort gegründet, so lauter aus dieser bleibenden Quelle aller Weisheit 
geschöpft sind, so vieljährige bewährte Erfahrungen für sic haben, indes von all dem 
superfiziellen Wit und den herum- und hinumspringenden Vorschlägen des heutigen seculi 
nichts dergleichen zu erwarten ist".

Diesen Gutachten entsprechend würbe auf dem Synodus 1787 die Errichtung 
eines Schullehrerjeminars abgelehnt und ausgesprochen, daß es zur Erhaltung 
unb Vervollkommnung des deutschen Schulwesens feiner neuen Verordnungen und An- 
statten bedürfe, sondern alles barauf ankomme, das die bisherigen Anordnungen „teils 
wieberum ins Angedenken gebracht, teils aber unb hauptsächlich zuverlässiger unb fleißiger 
als bisher beobachtet unb wirtlich zum Vollzug gebracht werben". So wirb benn in 
bem ganz auf ben Vorschlägen von Regierungsrat Ruoff ruhenben SeneralfpnobaK 
restript ben Getanen unb Pfarrern aufgetragen, auf bas Schulwesen ihre besondere 
Aufmerksamkeit zu richten. Die Pfarrer sollen nicht bloß wöchentlich einmal, fonbern 
öfters die Schule besuchen, dabei nicht nur mit ben Kindern bas Selernte wiederholen 
unb es ihnen verständlich machen, fonbern auch auf die iiethode bes Lehrers achten unb 
ihm Anweisung durc eigenes Lehren geben, selbstverständlich so, bah dabei die Achtung 
unb Liebe der Kinder gegen ihren Lehrer nicht notleibet; insbesondere sollen die Pfarrer 
gute Katechesen halten, auf ordnungsmäßzige Abhaltung ber Sonntagsschulen bringen 
unb bas nötige zur Verminderung ber Schulverjäumnijse vorkehren. Die Schullehrer 
sollen die Schulverordnungen oft lesen, alle barin vorgeschriebenen Schulpenfa, Lesen, Schrei- 
ben, Rechnen unb vorzüglich bas Christentum genau nach ber verordneten Sehrart treiben, 
bie vorgeschriebenen Unterabteilungen sorgfältig machen, bas auswendig zu Lernende 
vorher in ber Schule fleißig vorlesen unb gewissenhaft erklären, auf richtiges Lesen unb 
Alussprechen, auc korrektes Schreiben bringen unb feine anbern als bie georbneten Schul- 
vatanzen gestatten. „Insbesondere werben auch diejenigen Schullehrer, welche selbst noch 
in ben nötigen Kenntnissen, besonders im Rechnen unb Schreiben, zurück sind, ernstlich 
erinnert, durc Anschaffung ber gebrueften Vorschriften unb im Rechnen durch bie vor 
hanbenen so vielen guten Rechenbücher, wohin 3- E. bie Schmalzriedischen gehören, unb 
auf anbere Weife sich mehrers zu habilitieren; wie man sic bann überhaupt ver siehet, 
bah zumal bie jüngeren Schuldiener sic werben angelegen sein lassen, nicht bloß bei 
bem alten allgemeinen Schlendrian stehen zu bleiben, fonbern sic auch durch Sejung 
nützlicher Schuljchriften immer weiter unb besser zu bilden." Endlich wirb ben geist- 
liehen unb weltlichen Vorstehern ber nominationsberechtigten Semeinden eingefchärft, in 
allen Schulpenjen wohlbewanderte unb sittlich tüchtige Lehrer zu wählen, ba bas Konji- 
storium sonst durchaus denselben bie Bestätigung nicht erteile, insbesondere sollen bie 
Gemeinden auch nicht versuchen, bei ben Schulwahlen bie Besoldung zu schmälern oder 
sonst beschwerende Bedingungen aufzustellen.

Man wirb in dieser Angelegenheit bas Konsistorium faum ber Rückständigkeit zeihen 
sonnen. Bei ben gesamten damaligen Schulverhältnissen waren bie Vorbedingungen für 
bie gedeihliche Wirksamkeit eines Seminars faum gegeben. Das Zurüickgreisen auf bie 
früheren Verordnungen, hinter denen bie prayis ber Schule noc weit gurücfftanb, unb 
insbesondere auch der Appell an bie Geistlichen war wohl unter diesen Umständen bas 
Beste, unb gerabe dieser Appell trug benn gute Früchte. Eben bie Sei ft liehen taten 
in ben 2 letzten Jahrzehnten bes Jahrhunderts ungemein viel zur Hebung bei 
» o 1 f s f c u 1 e.

So hatte 1780 Reifer Keller in Marbach, ber spätere Prälat, mit ben Schul- 
meistern feiner Segenb eine Gesellschaft gegrünbet, bereu Slieder alle 2 Aionate einen
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Auffatz zu liefern hatten; Gegenstand dieser Aufsätze war, „was ein jeder zum Rutzen 
der Schule entweder unter seiner Schularbeit oder im Umgang mit andern bemerkt oder 
in einem Zuc liest." Die Aufsätze zirkulierten unter allen Alitgliedern, dieselben sprachen 
ihre Billigung ober Miszbilligung aus, doc — bei Strafe des Ausschlujjes wohne 
Grübelei Satire unb Rangjucht als Christen unb Brüder". In dieser Zirkularkorre- 
spondenz würben 3. 3. folgende Somata behandelt: Ob Stille unb Ordnung in einer 
Schule unterhalten werben sönne unb wie es geschehe? Don ben Schulzüchtigungen, bereu 
Ursache, Aotwendigkeit unb Rutzen, auch Versuch, ob selbige vermieden werben tonnen 
ober nicht. Christliche Sittenregeln für Kinder 2C.

Wohl bie segensreichste Cat war bie von bem einstigen Schulfreund, Schillers, 
Pfarrer Ehr. gerb. Moser zu Wippingen unb Lautern, in Verbindung mit anbern Deijt- 
lieben unb Lehrern geschehene Verausgabe bes von 1786 an erschienenen „Saichen 
buchs für deutsche Schulmeister", einer pädagogischen Zeitichrijt. moser, ber 
schon als Stubent bie Bestrebungen kennen gelernt hatte, „dem gesunkenen Aniehen bes 
fast überall wenig geachteten deutschen Schulwesens durch vernünftige Herbeiführung ver- 
besserten Methoden, durch deutliche Darlegung bes hohen Zwecks unb ber ins ganze 
Staatenwohl eingreifenden Folgen einer besseren Schulerziehung, durch Verbreitung nüß- 
lieber Schriften unb Journale wieder aufzuhelfen", hatte 1783 eine von benSehrern lehr 
beifällig aufgenommene „Anweisung zum Briefichreiben" herausgegeben. Sein Caichen- 
buch, das sic übrigens nur mit erweitertem plan unb mit praktischen Vorzügen an Das 
von Pfarrer Puchner zu Tübingen bei Heerbrandt von 1784—86 herausgegebene „£cfe* 
buch für Sandschulmeister" anjchloßz, verfolgte ausgefprocbenerma^en ben Zweck, „den 
Schwung, ben Basedow, biefer wahre Wohltäter Deutschlands, mit Herrn v. Bochow, 
Rist u. a. ins. ausländische Schulwesen gebracht hatte", von beffen Wirfungen aber in 
Württemberg noc sehr wenig zu verspüren war, nac Württemberg zu verpflanzen. 
Aachdem bas Easchenduc mit bem 12. Band geschlossen war, gab moser, letzt Pfarrer 
in Herbrechtingen, „weil bie Stimme bes Publikums bezeugte, wie angenehm ihm bie 
Sortsetzung bes Taschenbuchs fei", im Verein mit Pfarrer M. Christian griebr. Wittich 
zu Hundersingen von 1798 an ben „Landschullehrer" heraus, von dem aber wegen 
Mosers 1800 erfolgten Sobs nur 3 Bände erschienen; hoch erhielt derselbe 1802 eine 
Fortsetzung in bem „Aeuen Landschullehrer", beffen Herausgeber ein Mitarbeiter bei ben 
früheren Zeitschriften, Knabenschulmeister Phil. Jak. Völter in Heidenheim a. 3w, war. 
Das Easchenduc wie ber Landschullehrer enthielt einmal Auszüge aus den Schritten ber 
Vertreter ber neuen pädagogischen Bestrebungen; schon die dadurch vermittelte Bekannt 
schaft mit bem in anbern deutschen Landen herrschenden Regen unb Streben auf pädd- 
gogischem Gebiet musste anregend wirken. Um nur weniges aus bem Gebiet der äusseren 
Schuleinrichtung hervorzuheben, welche Umwälzung im ganzen Schulbetrieb bedeutete es, 
wenn von einem Reisenden insbesondere auf Srund feiner Erfahrungen in granffurt 
a. m. unb Rekahn ber in Württemberg noch ganz unbekannte Gebrauch von Schiefer: 
tafeln für bie Hand ber Schüler empfohlen würbe, während bisher Schreiben unb Rechnen 
von Anfang an mit Einte unb Feder auf Papier betrieben worben war, was natur
gemäss vielerlei Unlust erweckt und Weitläufigkeiten verursacht hatte; ober welchen Dor: 
teil bot bie wiederholt empfohlene Anschaffung einer schwarzen Wandtafel, auf welcher 
ber Lehrer, ber bisher jedem Kind einzeln auf feinem Papier vorgeschrieben hatte, einer 
ganzen Anzahl Kinder vorschreiben konnte; ebenso statt ber Eijche, an benen die Kinder 
ringsherum saßzen unb also zum Teil dem Lehrer ben Rücken boten, bie Vefcbaffung 
von Subsellien, in benen Eintengefäsze waren, während bisher bie Einte zwischen Schule 
unb Haus hin unb her getragen werben musste! Sobann enthielten biefe Zeitschriften 
auch eigene Aufsätze so ziemlich über alle Zweige ber Schultätigkeit. In den verschiedenen
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Fächern würbe auf die Notwendigkeit einer bem kindlichen Seist angemessenen Mlethode 
hingewiesen. 3. 3. statt ba^ die Kinder in ihrem Abebuc bic Buchstaben immer nur 
ber Reihe nac von A— 3 unb von 3— A täglic einige Male hersagen mußszten, bis 
man etwa nac einem halben Sahr gefunden hatte, ba^ das Kind die meisten Buch- 
staben sic zur Not ins Gedächtnis gezwungen hatte, sollen in gemeinsamem Unterricht 
bie Buchstaben einzeln nac unb nac an ber Sasel gezeigt, ihre Entstehung unb Zu- 
sammensetzung beschrieben werben. Der Schreibunterricht soll nicht wie vielfach bisher 
in ber Weife getrieben werben, ba^ bem Kind die Buchstaben A— 3 mit Bleistift in fein 
Heft geschrieben werben (sog. „Dorbleien") unb cs bem Kinde, ohne ba^ ihm bie Feder- 
haltung, bic Stellung bes Körpers 2c. geneigt worben wäre, überlassen wirb, bie Buch- 
staben zu Hause mit Feder unb Stute auszumalen; vielmehr ist ber Schreibunterricht in 
bic Schule zu verlegen unb als gemeinsamer Unterricht unter Beschreibung ber einzelnen 
Buchstaben unb von ben einfacheren zu ben schwereren Buchstaben fortschreitend zu er- 
teilen; später schließen sic bas Schön- unb Rechtschreiben, auc Alufsatzübungen an. 
Entgegen bem bisherigen Brauch, blosz zu Beginn unb Schluß ber Schule bas Singen 
als Andachtomittel zu treiben, wirb bie Einführung besonderer Singstunden empfohlen, 
in benen statt bes Schreiens richtiges Singen in wechselnder Constärke geübt werben soll. 
Auc ausführliche Anleitung zu klajsenweisem unb ftufenmäßigem Rechenunterricht wirb 
gegeben, schlieszend mit bem Appell an solche Schulmeister, welche bas Rechnen nicht 
gelernt haben: „ic dachte doch, durch Sleißz unb Geduld solltet ihr noch bas Nötigste 
bavon fassen sönnen"; solche, die es Alters halber nicht mehr wagen wollen, befommen 
ben Rat, bie Kinber nicht bloß bas Einmaleins zu lehren, foubern sie auc bie ver- 
schiedenen Geldsorten nach ihrem Wert kennen zu lehren unb mit ihnen leichtere Auf- 
gaben aus bem Kopf zu rechnen. Verschiedentlich wirb Anleitung gegeben, ben Memorier- 
stoss nicht bloß papageienhaft auswenbig lernen zu lassen, sondern ihn zu erklären unb 
babei Klaffenunterricht einzuführen. Pfarrer Wagenau in Nieberftoßingen, auc ein 
tätiger Reformer, führte aus, wie er bic Erklärung ber Sprüche, bie er meist selbst 
gab — doc hatte er für Fälle ber Verhinderung feinem Lehrer ein Heft zurechtge- 
macht —- zu naturwissenschaftlicher Belehrung, insbefoubere auc zur Bekämpfung bes 
Aberglaubens, benütze, indem er 3. 33. bei Joh. 15, 5 von ber Zubereitung ber Wein- 
berge unb bes Weins, 2 Petr. 1, 19 von Sternen, gipfternen, Planeten, Kometen unb bem 
Aberglauben babei spreche; so sönne er solchen, bie sic über diese Neuerungen beschweren, 
sagen, bie Einrichtung bes Spruchbuchs, für bie er nicht verantwortlich fei, bringe es 
so mit sich. Am bei bem flaffenweifen Unterricht ben Wetteifer zu steigern, wirb bie 
Austeilung von Sittenbilletts (nac Basedows Vorgang) unb bas Sogieren empfohlen, 
freilich babei auch auf bic durc die pekuniäre Abhängigkeit bes Lehrers von ben Eltern 
entstehenden Schwierigkeiten hingewiesen. Gegenüber ber bisherigen Schulzucht, bei ber 
„gleich hart gedroht, bäurisch geschimpft, oft wohl gar, welches noch entsetzlicher ist, ge- 
flucht unb abscheulich geprügelt wirb", wirb geforbert, baß ber Lehrer vor allem durch 
feine Persönlichkeit, durc Erwerbung von Achtung, Vertrauen unb Siebe, wirte unb bei 
ben Strafen in ber durc Psychologie und Ethit gebotenen Weise vorgehen solle. Auch 
für Hebung bes Ansehens des Schulstands wirb eingetreten unb zu diesem Zweck bessere 
Bezahlung unb Vorbildung, Abstellung entehrender Amtsfunktionen (3- 33. als Hochzeits- 
läber) gewünscht, ben Lehrern aber auc eine bessere Aufführung zur Pflicht gemacht 
(„von bem Haufen, dessen Zech- unb Spiclgefelle, dessen Possenreißer unb Schmarotzer 
er ist, wirb er nie Achtung erwarten bürfen"). Auc sonst wirb auf Auswüchse im 
Schulleben ernstlich hingewiesen, 3. 33. auf bas allzuviele Dakanzmachen. („Da ist der 
Oster- unb pfingftbicnstag, Maientags- ober pfefferrutenvatang 2 Sage, nac den Schul- 
Visitationen 1—2 Sage, Sahrmarktsvakanz 2—3 Sage, Quatembervakanzen, wo bas
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Schulgeld eingezogen wird, Alamenstags-, Fastnacht-, Miartinsgansvakanz und wo es 
der Schulmeister aus Eigennut einrichten kann, auc Ostereier- und Aeujahrspräsent- 
vafang, dazu noc Schönwettervakanz und gar Steckenvakanz, wo der Lehrer die Schüler 
einen Vorrat von Zuchtstäben aus dem Wald holen läszt.") — Es is gewiß anzunehmen, 
daß diese pädagogischen Zeitschriften nicht wenig zur Verbesserung des Schulwesens bei- 
getragen haben; wenn Mloser 1796 bezeugen sann: „gottlob, ba^ wirklich seit 25 Jahren 
die Anzahl guter und auc trefflicher Schulmänner sic um ein merkliches gemehrt hat", 
so gebührt jedenfalls feiner Zeitschrift baran ein ziemlicher Teil bes Verdienst.

Auc sonst ist noc eine Anzahl von Geistlichen zu nennen, die sic um Hebung bes 
Schulwesens verdient gemacht haben. Spezial Klemm grünbete mit Hilfe bes reichen 
Spitals in Nürtingen eine Realschule, die auc zur Vorbereitung von Landschulmeistern 
biente unb in ber in deutscher unb französischer Sprache, in Rechen- und Aleszkunst, in 
Zeichnen, Erdbeschreibung, Aatur- unb Weltgeschichte, Landwirtschaft, Kenntnis ber öko- 
nomischen unb Arzneipflanzen, Religion unb guten Sitten unterrichtet würbe. Diakonus 
Burt in Liebenzell errichtete ein Privat chulmeisterseminarium, in welchem er „die Segen- 
ftänbe ber Übungen in 4 Hauptgattungen einteilte. Lese-, Schreib-, katechetijche Übungen 
unb Übungen zur Erlangung unb Erweiterung gemeinnütziger Kenntnisse, 3. 3. Sitten- 
lehre, Aaturgeschichte, vaterländische unb Weltgeschichte, Seographie". Für die Schul- 
lehrerswitwen, bie zu heiraten früher fast ausnahmslos Bedingung bei der Vergebung 
ber durc ben Cod erledigten Schulstellen gewesen war, sorgte, als biefe naturgemäß zu 
vielen Mliszständen Veranlassung gebende Übung vom Konsistorium nicht mehr geduldet 
würbe, Spezial M. 3. I. deß in Göppingen 1794 —95 durc Errichtung einer Witwen- 
fasse; nach diesem Vorbilb würbe eine solche in ber vereinigten Blaubeurer unb Aün- 
finger Diözese durc Spezial M. E. 8. deß eingerichtet, worauf nach Empfehlung ber 
Sache durchs Konsistorium noc eine Reihe von Diözesen folgte. Auf Srund der im 
Seneralsynodalrezesz von 1792 ergangenen Empfehlung ber Anlegung von Schulbiblio- 
theken, welche Empfehlung fast überall auf unfruchtbaren Boden fiel, erließ Pfarrer 
Wittic von Hundersingen ein Rundschreiben an bie Schullehrer ber Umgebung, in 
welchem er sich erbot, seine eigenen Bücher zirkulieren zu lassen gegen eine Lesegebühr 
von 20 fr. für jedes Mitglied ber auf biefe Weife zu bildenden Lesegesellschaft; für bas 
eingehende Seld sollten neue Bücher angeschafft werben. Zugleich erbot sic Pfarrer 
Wittich, zu Zusammenkünften zu fommen, bei welchen gemeinsam über bas belesene ober 
anbere nützliche, bas Schulwesen betreffende Segenstände gesprochen werben sollte. Alach- 
bem durc Seneralsynodalverordnung vom März 1798 solche Konferenzen empfohlen 
worben waren, richtete 1798 auf Bitte einiger Schullehrer Pfarrer Alofer eine solche in 
Herbrechtingen ein, Dekan Müller 1798 eine solche in Tübingen, 1799 fam eine in 
Ebingen unb in Heimsheim zustande. Seit 1796 bestäub auc eine pädagogische Lese- 
gesellichaft in Schwaigern. 1795 grünbete Pfarrer Kohler in Birkac eine Spinn- 
anftalt für bie Schuljugend, worauf durc Seneralreskript von 1796 aufmerffam gemalt 
würbe als auf eine Gelegenheit, arme Kinder neben ihrem Schulunterricht zu einer nütz- 
liehen Arbeitsamkeit zu gewöhnen unb vom Ulüßiggang abzuhalten. Der öfters genannte 
Pfarrer Wittic in Wittershausen führte 1798—99 eine Alachtschule ein, namentlich auc 
um bem zu steuern, baß bie jungen Leute bie langen Winterabende mit Herumschwärmen, 
Singen unb Schreien auf den Sassen ober mit Kartenspielen unb Crinken in ben Brannt- 
weinhäusern zubringen. Bei ben an 4 Abenden von 7—9 Ahr stattfindenden Zusammen- 
fünften, an benen sich im ersten Jahr 24 Söhne beteiligten, würben folgenbe Lehrgegen- 
ftänbe getrieben: Übung im Auswendigschreiben, im guten Lesen mit richtigem Con und 
Ausdruck, Anleitung zu eigenen Aufsätzen, Übung im Kopf- unb Cafelrechnen mit Bei- 
spielen aus bem gemeinen Leben, Klugheitsregeln aus bem alltäglichen Leben, bas Kotigste
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aus der Daterlandsgeschichte und Aaturlehre sowie aus der Zeitung, endlich Jugend- 
moral, 3. 3. die Pflichten gegen Sott, gegen sic nac Leib und Seele, gegen die Hebens 
menschen, gegen die Obrigkeit, gegen Alte, Alotleidende, die Pflichten gegen die Eiere, 
Ermunterung zu Frömmigkeit, Tugend, Ehrlichkeit, Ordnung, Sleis, Sparsamkeit, Sitt- 
samkeit, Geschicklichkeit, wohlanständiges Betragen beim öffentlichen Sottesdienjt. Bitar 
Seutwein veröffentlichte 1795 eine deutsche Sprachlehre zum Sebrauc in den deutschen 
Schulen. Pfarrer Nla genau in Aliederstotzingen gab von 1799 an eine „kleine Hand- 
bibliothef für deutsche Landschulmeister und ihre jüngeren Gehilfen ober belehrende Aus- 
züge aus den besten neueren Schriften, den deutschen Landschulunterricht betreffend" 
heraus; dem ersten Heft, das den Unterricht im 2338, Buchstabieren und Lesen be- 
handelte, folgten noc 5 Hefte über die anderen Schulfächer.

Wie schon gelegentlich berührt, fuhr auch das Konsistorium fort in dem im 
Oeneralfpnobalreffript von 1787 hervorgetretenen Bemühen, durch kleine Mittel 
das Schulwesen zu bessern, solange noc seine gründliche Neuordnung möglic war. 
So wurde auf bessere Bilbung ber Lehrer gesehen. Schon bie Annahme „eines 
Lehrlings zum Unterricht" bürste nicht ohne Dorwissen bes Dekans geschehen, ber zu 
entscheiden hatte, ob ber betreffenbe bie für einen künftigen Schulmeister erforb erlichen 
intelleftuellcn unb sittlichen Eigenschaften habe (®eneralfpnobalreffript von 1791 unb 95). 
Auc würbe ein Examen durc den Dekan nach überftanbener Lehrzeit eingeführt, bas 
über bie Befähigung zum Provisor entschied (Seneralfpnobalreffript von 1792). Zum 
Zweck ber Aufmunterung ber meist sehr schlecht befolbeten Provisoren sollten bie Getane 
jährlich bei ber Kirchenvijitation auc nach salarium, Kost unb Behandlung der Provi- 
foren sehen. Zum Schulmeister durfte fein Provisor gewählt werden, ehe er durch eine 
Konfiftorialprüfung, zu der niemand vor dem 22. Jahr zugelajjen wurde, feine Wahl- 
fähigfeit bewiesen hatte. Trotzdem war nach der Wahl zu einem Schuldienst eine Wieder- 
holung ber Konfiftorialprüfung nötig ebenso wie nac jeder Beförderung eines Schul- 
meifters auf einen andern Schuldienst. Zur Anregung ber im Amt befindlichen Lehrer 
würben 1793 Prämien aus bem geistlichen Sut ausgeworfen unb Preisfragen ein- 
geführt. Solche Preisfragen waren 1794: „Wie sann ein einziger Lehrer, ber 70—80 
Kinder ungleichen Alters zu unterrichten hat, alle in ben gewöhnlichen Schulstunden 
zweckmäßzig beschäftigen?" 1795 unb 1796: „Welches finb bie sichersten mittel, durch 
welche eine vernünftige und zweckmässige Schulzucht bewirft werben kann?" 1798: „Wie 
lernt der Lehrer feine Schüler kennen, um einen jeden nach seiner individuellen Be- 
schaffenheit im Unterricht unb in ber Zucht zweckmäßzig behandeln zu sönnen?" Auch 
hinsichtlich bes Schulbetriebs wurden manche Vorschriften gegeben. 1791 wurde eine 
Deroronung gegen bie mechanischen memorier Übungen unb namentlich gegen 
bas Auswendiglernenlassen ber Kinderlehre erlassen; der Schullehrer soll nur denjenigen 
Abschnitt der Kinderlehre, welcher in der nächsten Kinberlehre behandelt wirb, vorher 
lesen lassen, zergliedern unb erflären; die Buszpsalmen sollen höchstens ben reiferen 
Kinbern zum Auswendiglernen gegeben werben, wieder nac gehöriger Erklärung (1795). 
Insbesondere 1799 wurde ausführliche Anweisung barüber gegeben, wie ber Religions- 
unterricht vor allem für Pflanzung von Sotteofurcht und Eugend fruchtbar gemacht 
werben soll; es soll dabei hauptsächlich die praktische Religion ober bie christliche Sittern 
lehre berücksichtigt werden, weil bie Dogmen für bas unreifere Alter ber Schüler noc 
nicht ganz zweckmässig finb; auch sollen Vernunft unb geoffenbarte Religion miteinander 
verbunden werden, indem bie Gründe der Vernunft für bie Wahrheit ber christlichen 
Religion den Kinbern zwar mitgeteilt, bie Autorität der letzteren aber aus der höheren 
unb sichereren Quelle ber göttlichen Offenbarung hergeleitet wirb; von bem schon 1792 
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empfohlenen Braun chweigschen Katechismus soll insbesondere auc der Abschnitt in der 
Religionsgeschichte benutzt werden. Zur Kontrolle über den Erfolg der religiösen Anter- 
Weisung durc die Geistlichen wurde 1792 angeordnet, daßz die zu konfirmierenden Kinder 
schriftlich mehrere vom Pfarrer zu stellende, nicht allzu schwere Fragen über die vorzüg- 
liebsten Glaubenslehren und Lebenspflichten zu beantworten haben, und daßz die Ant- 
Worten in der Urschrift dem Synodus einzuschicken seien. Wiederholt wirb verordnet, 
daßz bie Schullehrer den Kinbern Anleitung zur Auffassung bes wesentlichen Seils einer 
Predigt geben sollen. Aamentlic wirb auc bie pflege bes Kirchengesangs eingeschärft, 
„da nichts geeigneter ist, bas Herz zu erheben und zu religiösen Empfindungen aufzu- 
schlieszen". Was bie übrigen Fächer betrifft, so wirb bie regelmäßige Einsendung von 
Schreib- unb Rechnungsproben ber einzelnen Orte mit den Disitationsberichten 
angeordnet (1791), wobei allerdings nachträglich noc befonbers verlangt werben mußte, 
baß bie Rechnungsproben von den Schulkindern allein gemacht unb geschrieben werben. 
Aoc 1799 muß getadelt werben, baß an vielen Orten bas Rechnen im Sommer gar 
nicht getrieben wirb, unb wirb verlangt, baß auc im Sommer wenigstens einmal in 
ber Woche ober jedenfalls alle 14 Sage barin Unterricht gegeben werbe; dabei soll außer 
bem schriftlichen Rechnen auc bas Kopfrechnen getrieben werben. Auc bas Recht- 
schreiben soll besser gepflegt werben; zur Kontrolle darüber sind während ber Visitation 
im Beisein des Dekans geschriebene Diktate einzusenden (1792); 1795 müssen allerdings 
bie Pfarrer angewiesen werben, Schulmeistern, bie im Korrektschreiben seine Fertigkeit 
haben, an bie Hand zu gehen, unb 1799 wirb gerügt, baß bie von ben Dekanen ge- 
gebenen Diktate nicht im Original eingeschickt, sondern vorher abgeschrieben werben. 
Ein Anfang im realistischen Unterricht wirb wenigstens insofern gemacht, als 
angeorbnet wirb, ben Schulkindern zweckmäßige Materien zum Schreiben zu geben, damit 
sie zugleich „auch: gute Sachkenntnisse erlernen" (1795). Auc ber Aufsatzunterricht wirb 
wenigstens in ber Form der Empfehlung eingeführt: die Kinder sollen angeleitet werben, 
vorerzählte moralische Geschichten schriftlich aufzusetzen (1795). Neben ber intellektuellen 
Förderung ber Kinber wirb ben Lehrern insbesondere auch deren moralische Bildung 
eingeschärst; zu diesem Zweck soll ber Lehrer nicht bloß beim Lesen ber Bibel, bes Se- 
sangbuchs ober moralischer Muf faße aus irgend einem guten Buc bie vorkommenden 
Lebensregeln unb Schilderungen von guten Alenschen herausheben unb faszlic erklären, 
fonbern auch die täglichen Begebenheiten, befonbers nützliche unb schädliche Handlungen 
benutzen, um bie Tugend unb bas Laster nach ihren glücklichen unb unglücklichen Folgen 
zu schildern unb bie Schüler zu guten Gesinnungen unb rechtschaffenen Handlungen zu 
ermuntern; befonbers wirb dabei Beachtung ber befonberen Semütsbeschaffenheit bes 
einzelnen Schülers ans Herz gelegt. Zur Erreichung bes Schulzwecks werben auc 
manche nützliche äußere Einrichtungen eingeführt: es soll ein Schuldiarium unb 
Schulrezeszbuc gehalten werben (1795), bie Aufnahme ber Schüler soll nur an Georgii 
unb Martini stattfinden (1795), unnötige Vakanzen sollen abgestellt unb in zu engen 
Schulhäusern ber Unterricht in Abteilungen erteilt werben. Gegen bie Schulversäum- 
niffe soll eingeschritten, andererseits fleißige unb geordnete Kinber durc Prämien aus- 
gezeichnet ober wenigstens öffentlich belobt werben. Zur Aufmunterung ber Schüler zu 
gleiß unb Sittfamteit unb zur Verhütung des Gaffenbettels sollen nach bem Muster von 
Birkac Spinn- unb Beschäftigungsanstalten gcgrünbet werben. Auc bie Geistlichen 
werben immer wieder an ihre Pflicht erinnert: sie sollen gewissenhaft ihre Schulbesuche 
machen, andererseits aber ben Schullehrern mit aller Schonung unb Achtung begegnen 
unb namentlich auc sie nicht zu unschicklichen Privatgeschäften gebrauchen; von 1798 
an wirb von ben Pfarrern nac einem bestimmten Schema ein ausführlicher Schulbericht 
verlangt. Ebenso war bie Behörde auf bie Verbesserung ber äußeren Verhältnisse ernst
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lich bedacht. Den am schlechtesten gestellten Schulmeistern — 1795 heisst es freilich in 
einem amtlichen Bericht, dieselben „nagen grösstenteils am Hungertuch" — wurden Sratia: 
lien verwilligt. Auc die Verbesserung der Schullokale wurde betrieben; so hob der 
Synobus 1798 eine grosse Anzahl von Orten hervor, die gar keine Schulstuben hatten, 
und wies 100 engräumige und beinahe unbrauchbare Schulhäuser nach. Alles, in allem 
ist bic oberste $ el) ulve r w altung mit den gemachtensortichritten zufriede n, 
wie in den Generalsynodalrezejsen von 1793, 1795 und 1798 ausdrücklich ausgesprochen 
wirb; 1799 wirb sogar, nachdem konstatiert worben ist, daß „die Verbesserung bes Schul- 
wesens auf einen Grad ber Vollkommenheit gestiegen ist, der noc vor einigen Dezennien 
nur hie unb ba seltene Erfahrung war", die Warnung vor Übertreibung nötig gefunden: 
besonders bie „in ihrer Bildung am weitesten vorgerückten Lehrer" werben erinnert, 
„sich wohl vorzusehen, baß sic bie rechte Mittelstrasze nicht verfehlen, nicht über die 
Sphäre ihres bestimmten Wirkungskreises hinaustreten unb sic eben dadurch zu ihren 
eigentlichen Berufsgeschäften weniger brauchbar machen" ; insbesondere sollen auch die 
Seutschen Schulkinder nicht „mit Kenntnissen vollgepfropft werben, bie außer, ihrer Sphäre 
liegen, bie sie nicht anwenben sönnen unb ihnen also gan unbrauchbar find"

Andere waren keineswegs der Meinung, das der anzustrebende Höhepunkt des 
Poltsichulwesens erreicht sei unb schon bie Gefahr ber Überbildung nahe liege. Der 
betannte Berliner Aufklärer Aicolai fällte in feiner 1795—96 erschienenen Beilebe- 
febreibung, in ber ausser feinen eigenen auf ber Reise 1781 gemachten Aufzeichnungen 
auch viele, feitbem ihm von feinen in ben höchsten württembergischen Behörden süßenden 
Gewährsmännern zugekommenen Mitteilungen verwertet waren, über bie württembergischen 
Schulen bas Urteil: „sie finb wie leiber fast überall herzlich schlecht". Daß im Band 
noch eine große Strömung war, bie mit bem Dolksschulwesen keineswegs zufrieden war, 
zeigen bie mancherlei an den1797 tagenb en Landtag gerichteten 2 unsche. 
Die „Uebeninftruftion, von ber Stadt- unb Amtsversammlung zu 21. im Airtem- 
bergischen ihrem Sandtagsdeputierten erteilt, herausgegeben von Hofrat Spittler in ®oK 
tingen-, kommt mehr gelegentlich, aber freilic nachdrücklich auf Schulfragen zu sprechen: 
3ei alle bem bleibt cs daher immer bas Erste unb Letzte, ber Anfang unb bas Ende 

alles beffen, was wir euch auflegen müssen: sorget doc bafür, baß cs mit ber als 
gemeinen Erziehung unb Kultur in unserem Vaterland besser werbe; rechnet ben Herren 
ufammen, was unnütze Deputationen feit 20 Jahren gekostet haben, zeigt ihnen wie 

viel auf Negationen gegangen fei, wie viel sie zu ihrer sog. werftätigen Devotion babin- 
gegeben haben, was durc zeitige bessere Einrichtung ber landschaftlichen Gelbaufnahme 
hätte gewonnen werben sönnen, unb sie werben doc wohl einsehen müssen, wie leicht von 
bem, was so erspart worben wäre, ein gutes Schulmeisterseminar nicht nur unterhalten, 
sondern auch längst hätte botiert werben sönnen". Hiebt weniger als vier an die Norell e 
bes Sanbtags gerichtete Schriften beschäftigten sic ausschließlich mit dem Schulmejen.

Die eine Schrift, „Briefe über bie Verbesserung ber Landschulen über 
hauvt unb ber Wirtembergischen insbefonbere", geht bavon aus, baß ein großer Sell 
der Sandesbewohner in die äußerste Dummheit unb Unwissenheit verfunfen sei, was mit 
einer Reihe von Beispielen belegt wirb (z. 33. am Karfreitag erzählte ein Geistlicher 
einem Kranfen aus ber Leidensgeschichte, baß Jesus für bie Menschen gestorben sei, 
was fragt berfclbc, haben sie ihn umgebracht? wir Leute in ber unteren Stabt erfahren 
boch auch gar nichts von bem, was oben in ber Stabt vorgeht!). Eine Sauptursace 
bavon ist, baß bie Schuljugend nicht zum Denken angehalten wirb, wie auch das baupt: fach, ber Religionsunterricht, im gebanfenlofen Einprägen ber Spruche 2. be ehj bbei 
wirb ben Leuten bie Sprache ber Bibel so geläufig, baß sie über bie unverstänblichiten
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Stellen jo leicht himweggehen wie über die deutlichsten und die Bibel ihnen, ohne daß 
sie es merfen, ein v erschlossenes Buc bleibt. Der Verfasser würbe es für eine wichtige 
Verbesserung halten, wenn die Bibel nicht mehr zum Lesenlernen gebraucht würbe, weil i 
eben dadurch, daß die Schüler anfangs überhaupt nicht auf ben Sinn des belesenen 
achten sönnen, sie an gedankenloses Lesen ber Bibel gewöhnt werben. Statt beffen 
Wünscht er ein besonderes Lesebuch, ohne sic zu verhehlen, daß dieser Wunsch kaum 
erfüllbar fein wirb, weil ber Verleger auf die bisherigen Bücher ein Privileg hat. Aber: 
haupt steht er bem Gedanken einer allgemeinen Schulreform skeptisch gegenüber, für so 
nötig er eine solche hält; „die hohe Seistlichkeit fennt bie Sage unserer Doltsschule nicht" 
Aber wenigstens wünscht er, ba^ den Lehrern, „die meist zu naseweis unb stol finb, 
bah sie schlechterdings feine Belehrung annehmen wollen", ber Religionsunterricht ab- 
genommen werbe, weil sie doc bie hebräisch-griechijche Sprache ber Bibel nie verstehen 
lernen; auc ein Schullehrerseminar würbe in diesem Stüc nichts helfen. Dafür sollte 
ber Religionsunterricht Vikaren übertragen werben, bie, um von ben Pfarrern unabhängig 
zu fein, bireft unter bem Spezial stehen unb zur Hebung ihres Ansehens ben Diakonus- 
titel erhalten sollten; als Zulage sonnte ihnen je 30—40 fl. gegeben werben, inbem von 
ben guten Schullehrersbesoldungen etwas weggenommen würbe, ba bie Lehrer auf biefe 
Weise mehr Zeit auf Handwert ober gelbbau verwenden sonnten.

Eine zweite Schrift, „Beiträge zur Verbesserung ber deutschen Schulen 
im 6 er 309 tum Wirtemberg", polemisiert aus verschiedenen Srünben gegen bie 
Übertragung des Religionsunterrichts an Dikare. Sm allgemeinen findet ber Verfasser 
bie Ursache ber Mängel des Schulwesens barin, bas? bie Schullehrer bie vorhandenen 
Gesetze weber bem Geist noc bem Buchstaben nac halten. Eine beachtenswerte neue 
Forderung, bie er erhebt, ist bie ber Beschränkung des Ernennungsrechts ber Demeinden 
bei einer Datutur ber Schulitelle in ber Weise, daß dieselben entweder 3 Kandidaten 
bem Konsistorium zu präsentieren ober aus 3 vom Konsistorium vorgeschlagenen zu 
wählen hätten.

Die Tendenz einer brüten Schrift ist aus bereu Eitel deutlich: „Eine ehrerbietige 
Anfrage an bie Abgeordneten zum künftigen Landtage Wirtembergs. Sollte auf dem 
Landtage nicht auf bie längst aufgesuchten Quellen ber Anjittlichkeit zurückgegangen, nicht 
auf bie Beförderung ber erhalten wollenben Sottesverehrung als eines Haupterforder- 
niffes zur Glückseligkeit eines Staats Bedacht genommen, unb um eine zweckmäßige Er- 
zichung ber Jugend befto sicherer für die Zukunft erzielen zu sönnen, nicht eine Schul 
lehrerpflanzschule angelegt werden? 111. pi., V. 10."

Eine vierte Schrift, „Gedanken eines Wirtembergers über Verbesserung ber Armen- 
Pflege unb Dolkserziehung vermittelst ber Jndustriejchulen", sieht alles Heil in ber 
Errichtung von Industrieschulen ; als Zwec derselben wirb aber nicht zunächst Sörderung 
ber Fabriken unb Gewerbe angegeben, vielmehr sollen bie Kinder, unb zwar alle, nicht 
bloss bie armen, von Jugend auf zur Benutzung ber Zeit unb zur Ordnung angehalten 
werben. Das Vorbilb ist nicht die Industrieschule in Birkach, bie vielmehr „ben Kamen 
einer solchen noch nicht verdient", fonbern solche in Hannover. So ist ber Verfasser 
auch gegen die Trennung von Lehr- unb Industrieschulen, weil dadurch bie Schüler nicht 
nur bie Aufsicht bes Lehrers verlieren, fonbern auch gewöhnt werben, Beten unb Ar- 
beiten als unvereinbare Dinge anzusehen unb ben Zweck der Schule bloß auf bas Wissen 
einzuschränken; es sollen also in ber Schule ber bisher übliche Unterricht unb ber Ar- 
beitsunterricht miteinander abwechseln. Die Schrift schließt mit bem Wunsch, „daß bie 
württembergische Geschichte noc vor bem Beschluß dieses Jahrhunderts unter ihren für 
bas Wohl bes Vaterlands ausgezeichneten Epochen eine weitere zu zählen hätte, ich meine 
bie Epoche: von Einführung ber Industrieschulen in Württemberg".
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Ein ganz neuer Sefichtspunt t von weittragenden Folgen würbe in die Der- 
Handlungen durch einen in den „Neuesten Staatsanzeigen" 1799 erschienenen Aufsatz hinein- 
getragen: „Das Schulwesen in Württemberg, von einem Ausländer". Alämlic der Der- 
fasser erblickt alles Heil darin, daßz bic Schule nicht wie bisher ber Kirche überlassen, 
sondern zu einer Angelegenheit des Staats gemacht wirb. Das hierarchische Se- 
präge ber Schule zeigt sic einmal in ber inneren Verfassung, insofern bic Religion zur 
Hauptsache gemacht wirb unb zwar so, daßz nicht auf Unterweisung in ben reinen unb 
einfachen Sätzen, welche bic Religion des Sehens begründen, gesehen wirb, sondern auf 
Einpflanzung eines historischen Staubens in seiner vollsten Ausdehnung, alle bic unfrucht
baren Subtilitäten ber Dogmatik mit eingeschlossen. Für wirkliche Bildung bes Der- 
ftanbs wirb nicht gesorgt, obwohl dies natürlich gerade auch wieder auf bas religiöse 
Scbiet ungünstig zurückwirkt, insofern cs an ber sittlichen Beurteilungskraft fehlt unb 
Aberglaube unb Vorurteile über bic Alenschen herrschend werben. Ebenso werben die 
äusseren Verhältnisse ber Schule hierarchisch bestimmt, insofern ber deutsche Schulmeister 
bas unterste Slied in ber Rangordnung bes Klerus ist, auf ben „das vereinte Sewicht 
aller übrigen Stieber drückt. Bedenkt man ben gravitätischen Con, ber überhaupt ben 
Subordinationsverhältnissen ber Kirche eigen ist, bedenkt man bic hauptsächlich in Kleinig- 
feiten unb Formalitäten sehr strenge Genauigkeit ber kirchlichen Inspektion in Württem- 
berg, so sann man sic vorftcllen, welche tiefniedergehaltene, gequälte Seschöpfe nur zu 
viele von ben württembergischen Schulmeistern fein müssen. And einem Mlenschen mit 
solchem Loos sollte man noch viel Selbstgefühl unb Mut zutrauen? unb wie wirb unter 
solchen Umständen feine Amtsführung sein?" Diese Unterordnung ber Schulen unter bic 
Hierarchie ist auch die Ursache ber Schwierigkeiten, welche jede Schulverbesserung finbet, 
nicht sowohl in ben Besinnungen ber geistlichen Oberaufseher — „diese haben seit einigen 
Jahren, wenn sie sich auch zu feiner Radikalkur entschliessen sönnen, doc jedes Palliativ- 
mittel zur Verbesserung ber Jugendbildung bereitwillig ergriffen", — fonbern weil nie- 
manb sic ber Sache annimmt, bic man als ins kirchliche Scbict gehörig ansieht, währenb 
anbererfeits bic Kirche so geschwächt ist, daßz sie auch minberbebeutenbe Derbesserungs- 
entwürfe nicht durchsetzen sann. „Vorzüglich ist cs bic Indolenz unb Starrköpfigkeit so 
mancher weltlichen Obrigkeit (öfters wohl auch ein geheimer Haß gegen bic Klerisei, ber 
freilich hier ganz am unrechten Ort sic zu kitzeln sucht), was dem Pfarrer, wenn cs wirk- 
lic von seiner Seite an redlichem Streben nach Verbesserung nicht fehlt, alles außer- 
ordentlich erschwert." demgegenüber wendet sic ber Verfasser mit einem ernsten Appell 
an ben Staat, bic Schule zum Segcnftanb seiner unmittelbaren Leitung unb Fürsorge zu 
machen. Vor allem sollte er für eine bessere Bildung bes Schullehrerstands sorgen, „biefer 
unglückseligen Menschenklajse, bic sich selbst überlassen, ihren mühsamen Pfad fümmerlich 
dahinwandelt unter ber Last einer Verachtung, bic von ben höheren Stäuben auf sie 
brüeft, gleich bedauernswürdig in bem lächerlichen Stolz und der sonderbaren Affeftation 
von Weisheit unb Sravität, wodurc viele von ihren Mitgliedern ber Satire einen reich- 
haltigen, freilich auch oft genug benutzten Stoff barbieten, ebenso wie in bem mühevollen, 
aber nur selten ganz glücklichen Bestreben ber Besseren, dasjenige durc eigene Kräfte 
selbst an sic zu tun, was ber Staat ihnen versagt". Zur Hebung ber Lehrerbildung 
ist vor allem ein Schullehrerseminar nötig; bic Wirksamkeit ber Pfarrer zu diesem Zwec 
ist nicht ausreichend, ba, abgesehen von wenigen „erprobten päbagogen, beliebten Volfs* 
unb Schulschriftitellern, Stiftern von Arbeitsschulen", bic meisten aus ben verschiedensten 
Sründen einer besseren Bildung ber Schulmeister widerstreben, einzelne sogar, weil sie 
bann „bic Schulmeister achten müssen unb sie nicht mehr als Bediente behanbeln 
bürsten". Bezüglich eines Lehrerseminars wirb noch bic interessante Zeitteilung ge- 
macht: „wie, wenn man beweisen sonnte, daßz vor einigen Jahren eine beträchtliche
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Summe schon bereit lag, um zur Stiftung eines Schulmeister eminariums verwendet zu 
werden, daßz aber verkehrte Eitelkeit sic ihrer bemächtigte, um sie einer glänzenden 
Grille zu opfern, die bald aufhörte, Aufsehen zu machen und auszer diesem Aufsehen 
wenig Verdienst hatte? überhaupt, wie könnten Unkosten, aufgewendet, um die Erzieher 
der künftigen Generationen zu bilden, einem Lande schwer fallen, dessen Regent Hundert- 
tausende an einen bloßen, sehr überflüssigen Lustgarten von Ludwigsburg vergeudet?" —

Blicken wir zurück, so sann jedenfalls dem letzten Diertel des achtzehnten Sahr- 
hunderts der Ruhm nicht versagt werden, dasz es ernftlid) an der Derbefferung des 
Dolksschulwesens gearbeitet hat; wenn auc der Erfolg noc fein allzu grober war, so 
wurde doc wenigstens die öffentliche Meinung auf diese Fragen gelenkt; es 
würben bie Probleme herausgearbeitet, an benen bas neunzehnte Jahr- 
hundert zu arbeiten hatte: bessere Bildung ber Lehrer, bessere Besoldung derselben, 
Abschaffung der Lehrerwahl, Aufnahme bes realistischen Stoffs in ben Unterricht, Se- 
ftaltung besfelben zu einem Seist, Gemüt unb Charakter bildenden, Derbefferung ber 
Schulhäuser unb ber äusseren Schuleinrichtungen, Seltendmachung bes staatlichen Charak- 
ters ber Schule.

Anhangsweise fei noc barauf hingewiesen, was Herzog Karl Eugen, ber gegen- 
über bem evangelischen Schulwesen durch bie Religionsreversalien beschränkt war, in 
ben wenigen katholischen Orten feines Herzogtums für bie Schule tat. Auf ben Rat 
seines Hofpredigers Werkmeister, eines früheren Benediktiners in Aeresheim, berief er 
ben dortigen Mönc Beda Pracher. Überhaupt hatte ja bas Neresheimer Schulwesen 
bie Aufmerksamkeit auf sic geteuft, wie es auc Kicolai bem Land Württemberg als 
Muster vor Augen stellte. Dasselbe staub unter bem Einfluß bes bekannten Sgn. v. geb 
biger, ber, durc bas Berliner Schulwesen angeregt, bas zuvor auf recht niederem Niveau 
stehende katholische Dolksschulwesen, insbefoubere in Schlesien unb Österreich, reformiert 
hatte. Pracher erhielt von Herzog Karl bie nötigen Mittel angewiesen, um zunächst bie 
katholische Schule in 6 ofen bei Cannstatt einzurichten. Er selbst schreibt barüber: „c 
brachte es ba so weit, daßz ich in Zeit vier Monate eine öffentliche Prüfung halten 
sonnte, welche bie ganze Aachbarschaft in Staunen setzte. Lesen, Schreiben, Rechnen, 
Religion, Naturgeschichte 2c., über alles dies antworteten meine Schüler so fertig, daß 
ber Herzog, ber anfänglich nur allein mit ber Frau Herzogin unb einigen Ministern zu- 
gegen war, bie öffentliche Prüfung wiederholt anftellen ließ unb hiezu alle Dycasterien 
einlabcn liesz. Diese Prüfung ging auc vor sic in Gegenwart wieber beyder Durch- 
tauchten unb in ber Derfammlung von allen Grossen in Stuttgart, unb ber Herzog ließ 
hiezu einen herrlichen Saal vorbereiten, ließ alle Kinder neu kleiden, teilte bei ber Prüfung 
selbst bie preise aus, liesz bie Kinder breimal zusammen ausspeisen unb hatte unzählig 
viele Gnaben. Mir aber schickte er ein überaus gnädiges Schreiben zu, worin er feine 
höchste Zufriedenheit conteftierte unb machte mir ein präsent von 300 fl." Zugleich 
würbe Pracher beauftragt, bie Schulen in ben übrigen katholischen Ortschaften bes 
Herzogtums, Justingen, Sundershofen, I a g o I s h e i m und Ringingen zu ver- 
bessern. In Justingen liesz ber Herzog ein Schuthaus um 4500 fl. bauen (3. Kaiser, 
das Dolksschulwesen in Württemberg I. S. 63). Wenn man auf evangelischer Seite ben 
Felbigerschen Schulbetrieb nicht zum Muster nahm, so geschah bies deshalb, weil ber 
Wert dieser im Grunb auf rein mechanische Dressur ausgehenden, wohl zunächst glän- 
zende Erfolge erzielenden, aber keineswegs wirklich bilbenben Unterrichtsweife in seinem 
Verhältnis zu ben ihr anfangs gespendeten Lobpreisungen ftanb, wie sie denn auch auf 
katholischer Seite halb in Mliszkredit fam.
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Hnmerhiungen

Sür den einleitenden Teil, das Schulwesen unter dem Einfluß des Pietismus, ist 
zu vergleichen:

Schüz, Schulen und Schulmeister in Württemberg vor hundert Jahren, Reue Blätter aus Süd- 
deutschland 1898.

Dr. Hundert, Zur Geschichte der Schullehrerkonferenzen, ebenda 1894.
Dr. Schmid, Aus dem altwürttembergischen Dolkoschulleben, ebenda 1902.
Dr. Schmid, Altwürttembergische Schulmeisters- und Provisorsprüfungen, Württembergisches 

Schulwochenblatt 1901.
Dr. Schmid, Ist die Reformation die Mutter der Volksschule, ebenda 1900.
Dr. Schmid, Württembergisches Dolksschulwesen nac den Kompetenzbüchern von 1600, eben- 

da 1900.

Im übrigen beruht die Darstellung auszer auf den im Text angeführten Quellen 
und auf Dr. Eisenlohr, Sammlung der württembergischen Schulgesetze, insbesondere auf 
Akten des K. coang. Konsistoriums.

Dr. Cugen Sdmii



Das höhere Sthulweien
Gymnalium, Klofterfchulen, Lateinichulen, Realfchulen

as geistige Leben des württembergischen Volkes hatte schon im Laufe des 17. Sahr- 
hunderts die Fühlung mit dem Sej amtleben der Nation mehr und mehr verloren.
Auch der größere Teil des 18. Jahrhunderts verfloß, ohne daß lebhaftere 

Wechselbeziehungen eingetreten wären. Während die übrigen Länder in raschem Dor- 
wärtsschreiten ihre Bildungsziele immer mehr vertieften und erweiterten, hielt Württem- 
berg an dem theologisch-humanistischen Ideale fest, wie es von Reformation und Re- 
naissance überliefert worben war. Mit biefem geistigen Still- unb Sonderleben ging 
Hand in Hand ein start ausgeprägtes Selbst- unb Stammesgefühl, bas sic nur ber 
Verschiedenartigkeit ber Bildung, nicht aber des Wert Verhältnisses bewußt war. Wiege 
unb Prlegestätte dieser eigenartigen, ber Vergangenheit zugewandten geistigen Kultur 
waren die Zilungsanstalten bes Landes, vor allem bas „Stift" unb bie höheren 
Schulen,’) bie eben beswegen ben Stolz bes Landes bildeten. Zur Zeit bes Herzogs 
Karl bestauben brei Arten von solchen, bas Symnasium zu Stuttgart, bie Klosterschulen, 
bie Lateinschulen, dazu von 1783 ab noc eine Realschule. — Symnajien, wie bas 
Stuttgarter eines war, fanben sic im 17. unb 18. Jahrhundert überall in Deutschland. 
Die Klosters ch ulen könnten etwa mit ben sächsischen Sürstenjchulen verglichen 
werben. Veibe würben aus ben eingezogenen Kloftergütern gestiftet unb mit einer kloster- 
artigen Lebensordnung ausgestattet; aus beibeu finb eine Reihe bebeutenber Alänner 
hervorgegangen.2) Während aber bie sächsischen Füritenjchulen auf bas atabemifche 
Stubium überhaupt vorbereiteten, sollten unsere Klosterschulen als theologische Fachschulen 
nur künftige Kirchendiener aufnehmen, unb während bie Freistellen in ben Sürstenjchulen 
auf Hrund von Vorrechten einzelner Geschlechter, Stäbte und Familien besetzt würben, 
bildeten bie Klosterschulen von Anfang an eine rein demokratische Einrichtung, sofern 
ber Eintritt an keinerlei Dorrecht, fonbern in erster Linie an die Erstehung einer allen 
Sandestindern zugänglichen Prüfung geknüpft war. Lateinschulen nach Art ber 
württembergischen hatten vom 13. Jahrhundert ab bie meisten deutschen Stäbte gehabt. 
Während sie aber in ben übrigen Ländern durch „deutsche" Schulen, später durc Real- 
schulen verbrängt würben ober zu grösseren Anstalten sic erweiterten, erhielten sie sic 
in Württemberg bis auf unsere Zeit. Diese merkwürdige Erscheinung hängt zusammen 
mit ber Einrichtung bes Landeramens unb ber Klosterschulen. Wer ber grossen Wohl- 
taten ber letzteren teilhaftig werben wollte, ber musste durc bie enge Pforte bes Land- 
examens eingehen. Die hohen Anforderungen , bie hier gestellt würben, machten eine 
gründliche, sachkundige Vorbereitung nötig, unb eben biefe fanben bie Bewerber bei den 
Präzeptoren ber Lateinschulen. So bilbeten biefe eine Art Unterbau für bie Kloster- 
schulen, unb beibe zusammen haben sic bis in bie Segenwart herein als eine Eigen- 
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tümlichkeit Württembergs erhalten. Denn auc die Klosterschulen dürfen wir, trotz ihrer 
Arsprungsverwandtschaft mit den Sürstenschulen, als solche in Anspruch nehmen. Jeden- 
falls sind sie in unserem Lande je und je als „besonderes Kleinod und Zierat" 
empfunden worben; ja, in ben Zeiten bcr ständischen Kämpfe galten sie als Teil des 
guten alten Rechts. Wer schwäbische Eigenart begreifen will, finbet hier eine bcr 
Kräfte, durc welche sie geformt würbe.

Alle drei Arten von höheren Schulen stauben während bes ganzen 18. Jahr- 
hunderts unter der Aufsicht unb Obhut bcr Kirche, die als sorgsame Mutter alle 
Stritte ihrer Tochter, ber Schule, überwachte unb leitete. Zu einer Zeit also, ba anbere 
Staaten die Verweltlichung ihrer Bildung lebhaft betreiben, hat die württembergische 
Kirche ihre Herrschaft über die höheren Schulen ohne Einschränkung aufrechterhalten; erst 
1806 erhielten diese eine eigene Oberleitung in Gestalt bcr Oberstudienbehörde. Bis dahin 
staub bic höhere Schule, die Volksschule unb die Kirche unter derselben Behörde, nämlic 
bem evangelischen Konsistorium bzw. Kirchenrat. 3) Es gab seine anberen Lehrer als 
solche, „die bcr wahren evangelischen Religion zugetan waren, sic mit Herz unb Mund 
zu ber unveränberten Augsburger Konfession bekannten unb bic formula Concordiae 
unterschrieben." 4) Die Lehrer bcr höheren Schulen waren fast ausschlieszlic Theologen, 
geschult unb erzogen in ben kirchlichen Bildungsanstalten bes Landes. Wer seine Be- 
fähigung für ben Kirchendiens erwiesen hatte, galt auc als befähigt für ben Schuldienst, 
bie besseren Köpfe für Professorate, die Durchschnittstheologen für Präzeptorate. Unb 
wieberum: wenn ein Lehrer durc Pflichttreue unb Tüchtigkeit sic als »ad altiora 
capabel« erwies, hatte er Aussicht, „gnädigst in ben Kirchendiens promoviert zu 
werben."5) Es gab also auc feinen befonberen Staub ber höheren Lehrer. Siefen 
hat Württemberg, eben infolge ber engen Verbindung von Theologie unb Philologie, 
am spätesten von sämtlichen Ländern erhalten. Eine selbständige, von bcr Theologie 
unabhängige, akademische Vorbereitung auf bas höhere Lehramt war zwar feit 1786 
möglich: „Wofern nämlic bey ein- ober anberm Subjefto eine besondere Aleigung unb 
Seschicklichkeit zu mathematischen Wissenschaften unb andern freien Künsten mehr als 
zur Theologie vorhanben wäre," so versprach bas Konsistorium „über solchen ingeniis 
bas Weitere gnäbigft zu resolviren, wie einem ober anberm zum künftigen gemeinen 
Nutzen möchte fortzuhelfen seyn.16) Der Fall würbe aber, wie cs scheint, sehr selten 
praktisch. Dom Stuttgarter Gymnasium aus würbe im Jahre 1771 ein gewisser Ehe- 
mann ins Stift ausgenommen, damit „er sic einzig unb allein auf bic Philologie legen 
unb zu einem lateinischen Schuldienst präparieren wolle", unb 1775 erhielt bcr haus- 
lchrer unb Zuhörer bcr 7. Klaffe, Sillenius, „bie gnäbigfte Beihilfe zur Prosequierung 
seiner Studien, sofern er sic bloss allein bem Studio scholastico wibmen unb allein 
auf philologica legen wolle."7)

Sic Ungehörigen bes höheren Lehrerstandes hatten persönlich feinen Srund, mit 
ber Aufsicht ber Kirche unzufrieden zu sein, wiewohl diese ein scharfes Auge hatte. 
Tugenden unb Fehler eines Lehrers, seine Unterrichtsweife unb feine Schulzucht, fein 
Sun unb Sassen, bas ganze dienstliche unb auszerdienstliche Verhalten war bem Konsi- 
ftorium funb unb offenbar, unb manche Verfehlung mag zu feinen Ohren gedrungen 
fein. Senn ber Staub bcr Präzeptoren unb Kollaboratoren umfaßte neben einem tüch- 
tigen Kern doc auch manches Glied, bas anberswo entgleist war. Sie kirchliche Be- 
hörbe aber machte von ihrer Strafgewalt im allgemeinen einen wohlwollenden unb 
milben Gebrauch. Aur wenn es sich um Verstöße gegen bic Rechtgläubigkeit bcr Kirchen- 
orbnung handelte, zeigte sie Strenge. Das mußte ber Stuttgarter Präzeptor Schindler 
erfahren, bcr wegen fortgesetzten Besuchs pietistischer Konventifel trot 3< jähriger Dienst- 
zeit seine Stelle verlor (1710), unb ber Bebenhäuser Klosterprofessor Cant, bcr wegen 
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einer Schrift über die Leibniz-Wolffsche Philosophie wenigstens einen kräftigen Der- 
weis besam (1728).8)

Der gesamte öffentliche Unterricht in Württemberg, von der Volksschule bis zur 
Hochschule, verdankte seine Einrichtung der grossen Kirchenordnung, jenem gewaltigen 
Werke, dessen äusseres Serüs Jahrhunderte überdauert hat. Sie ist das Wert eines 
Fürsten, der überhaupt auf das geistige Leben seiner Zeit start eingewirkt hat. Seine 
Aachfolger befassen weder Interesse noc Verständnis genug, um auf diesem Gebiete 
neue Bahnen einzuschlagen. Erst mit Herzog Karl fam ein Regent, der beides in 
hervorragendem Mllaßze besass. And doc versank gerade unter seiner Regierung das 
höhere Schulwesen in völlige Rückständigkeit und Verknöcherung. Woher diese seltsame 
Erscheinung ? Die Ursache liegt einmal bei dem evangelishen Konsistorium, das dem 
katholischen Landesherrn gegenüber feinen Seschäftskreis mit äusserstem Wi^trauen 
hütete, sodann aber auc bei dem Herzog selbst, der, von den staatlichen Lehranstalten 
abgedrängt, sic feine eigene Schule schuf, um baran feine pädagogischen Neigungen zu 
betätigen. So tonnte die Kirchenbehörde, unbelästigt von oben, das Schulwesen nah 
eigenem Gutdünken leiten, und sie tat es in dem streng tonfervativen Sinne, der dieser 
Behörde eigen war. Festhalten an den alten erprobten Einrichtungen der Kirchen- 
orbnung, bas war in allwege die Losung. Während eines Zeitraums von über 200 Jahren 
ist weber in bem äusseren Hufbau noc in dem inneren Betrieb ber Schulen, weder in 
ber Heranbildung noc in der Stellung ber Lehrer irgend etwas Wesentliches geändert 
worben, einzig ausgenommen bie Erweiterung des Stuttgarter Pädagogiums zu einem 
Symnasium. Man schaute rückwärts, man zehrte von bem Ruhme ber Vergangenheit; 
man schloß Fenster und Süren zu, damit nicht bie neuen Bebauten hereindringen, unb 
man verlor so allmählich den Zusammenhang mit ben grossen Strömungen, von denen 
ausserhalb Württembergs bas Unterrichts wesen vorwärtsgetragen würbe.

An ber Spitze aller höheren Lehranstalten steht jene altehrwürdige Schule, aus 
ber unmittelbar ober mittelbar alle öffentlichen Unterrichtsanstalten ber Hauptstadt wie 
Aste unb Zweige aus bem Stamme herausgewachsen finb, bas Gymnasium illustre. 9) 
Seine Stellung war Jahrhunderte hindurch einzigartig. Aachdem bas Pädagogium in 
Tübingen, an bem einst Melanchthon gewirkt hatte, während bes 30jährigen Krieges 
aus Mangel an Mitteln zusammengebrochen war, bildete bas Symnajium bie einzige 
nichttheologische Anstalt, bie ihre Zöglinge bis an bie Schwelle ber Hochschule führte. 
3n feinen Mauern würben bie wichtigsten Prüfungen (Landeramen, später auc Konkurs 
unb Reifeprüfung) abgehalten. In seiner Hula haben Männer ber Wissenschaft bei ben 
öffentlichen Schulfesten durc Gelehrsamkeit unb Beredsamkeit geglänzt. Von hier gingen 
bie maßgebenden Lehrbücher aus. Der Rektor biefer Anstalt hatte als Pädagogarc 
zugleich bie Oberaufsicht über bie Lateinschulen „nied ber Staig". Die Wurzeln biefer 
Hnftalt reichen in bie Zeit mittelalterlicher Scholastik zurück. Vom 14. Jahrhundert an 
bestaub auc in Stuttgart eine Stadtschule ober lateinische Schule, bie im Jahre 1535 
von bem „Schulhof" (heute Schulgasse) über ben „grossen Traben" (Königsstrasze) hinüber 
in bas Beguinenhaus auf bem Curnieracker verlegt würbe, bas Herzog Alric ber Stabt 
zu diesem Zwecke überliess. In bem neuen Hause erhielt bie Schule bald auc eine neue 
Einrichtung. Herzog Christoph erweiterte sie (1559) zu einem Pädagogium mit 5 Klaffen, 
denen sein Sohn Ludwig noc eine 6. hinzufügte. Ein Jahrhundert später vermochte 
auc bie so erweiterte Hnftalt ihrer wissenschaftlichen Hufgabe, ber Vorbereitung auf bie 
Hochschule, nicht mehr zu genügen. Der Hb mini ftr ator Friedrich Karl entschloss 
sic deshalb, auc in ber Hauptstadt feines Landes ein Symnasium zu errichten, wie es 
anbere Stäbte, 3. 3. bie benachbarten Reichsstädte Ulm unb Heilbronn, schon befassen.
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An der Ostseite des alten Beguinenhauses wurde ein Aeubau errichtet, derselbe, in dem 
bis zum Derlajsen des Gebäudes (1903) das Obergymnajium untergebracht war. Ein 
Ölgemälde, das diesen Bau mit vollkommener Treue darstellt, wanderte aus dem Seftjaal 
des alten Gebäudes mit in den des Aeubaus. Es enthält auc die Inschrift aus Sprüche

Herzog Friedric Karl von Württemberg-Winnental, Administrator 
Ölbild im Besitze des EberhardEudwigs Gymnasiums zu Stuttgart

Salomonis IX, 1: „Die Weisheit bawete Ihr Haus vnd hieb sieben Säullen", eine Hm 
spielung aus die 7 Klassen, welche die neue Anstalt zählte.

Am 13. September 1686 würbe bas neue Symnajium in feierlicher Weise eröffnet, 
nachdem taqs zuvor alle Lehrer sic auf die Statuten eidlic verpflichtet hatten. Von 
nun ab zerfiel die Anstalt in zwei Seile, Unterm unb Obergymnajium, jenes mit 5 Klaffen 
(I—V), dieses mit 2 (VI unb VII). Unter Herzog Karl jedoc umspannten diese 7 Klaffen 
tatsächlich 11 Jahrgänge, weil Klaffe I feit 1712 in 3 (I, 1 infima, I, 2 media, I, 3 
suprema) unb bie beiden Klaffen bes Obergymnajiums je in 2 Abteilungen auseinander-
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Das herzogliche Symnasium zu Stuttgart 
öibil im Besitze des Eberhardudwigs.Symnasiums

gingen. An Siesem unterrichtete der Rektor samt 5 Lehrern, die den Eitel Profejor 
hatten, eine Auszeichnung, die bisher nur den Lehrern der Hochschule zutam; am Unter? 
Gymnasium 6 Präzeptoren. Doc wurde diese Zahl gelegentlich auch erhöht, wenn die 
Zunehmende Schülerzahl es wünschenswert erscheinen liesz. 10) Die Sächer, die gelehrt wur- 
Ben, waren nicht nur Religion, alte Sprachen (Latein, Sriechijc, Hebräijch) unb.afuiit, 
sondern auch Französisch, Mathematik, Geschichte und Seographie, Philosophie, besonders 
Sogit Später kam noc Italienisch (1704), Saugen (1714), Alaturgeschichte (786) dazu.

' Bei feiner Gründung erhielt der neue Schulkörper ein esetzbuch, jene leges et 
statuta,11) die mit unwesentlichen Änderungen auc das ganze 18. Schrhundert hin- 
durc in Kraft stauben. Da sie die 
pädagogischen Anschauungen der 
Zeit aufs getreueste widerspiegeln, 
sollen einige besonders Barattes 
vistijche Sätze im Wortlaut hier 
wiedergegeben werben. „Anlangend 
ben Rectorem Gymnasij, sollen 
bie Scholarchae dahin sehen, daß 
er von äusserlichen Ansehen unb 
Authorität, unb ein gestandener 
Mann; welchen bie übrige gefambte 
Professores lieben, unb bie Scho- 
laren samentlic ehren unb formten 
sönnen. Er hat alle halbe Sahr 
eine umbständliche, wohlbegründete 
Relation an die Scholarchas, de 
totius Gymnasii Statu zu thun. 
Er soll alle Wochen ein ober mehr- 
malen bie Classes visitieren unb 
nicht gestatten, ba^ diejenige, welche 
in ihren Classibus bie Stecken unb 
Ruthen gebrauchen dörffen, bie 
Knaben graufamerunb tyrannischer 
Weise tractiren. Über seine Colle- 
gas soll er sic feines Imperij ober 
Dominats anmassen, am wenigsten 
über bie in Classibus Gymnasticis 
(b. h. im Obergymnajium) docirende, fonbern allen unb jeden mit freundlichem unb lanik- 
müßigem Seifte begegnen. Er soll niemanb etwas anforbern: Unb wann Arme unver- 
mögliche Kinber ihme gleich von felbften etwas geben wollen, gar nicht annehmen: wann 
ihm aber von vermöglicher Eltern Kinbern ultro etwas offerirt werben solle, mag er 
gleichwol solches behalten. Wenn sic ein Knabe bei ihm umb bie Reception in bas 
Symnasium anmelbet, soll er denselben fleissig examiniren, unb nach dessen befindenden 
profectibus, ohne Ansehen ber Person, in diejenige Classem fegen, wohin er von rechts- 
wegen gehört. Er soll weder felbften mit einem Degen in bas Symnajium gehen, noch 
einigem andern, er seye docens ober discens, mit einem Degen, ober auch ohne Alantel 
zu gehen gestatten. Wenn durc eines feiner Collegarum Seibs Subispofition, nob 
wenbige Reysen, ober anberer ehehafter Ursachen halber, ober auch gar durc beffen 
töbtlichen Eintritt, einige Stunben vacant würben, soll er nicht allein bie Anitalt machen, 
daßz bie labores proportionabiliter ausgeteilet, fonbern auc dieselbe mit verrichten Reissen, 
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damit seine Stunde leer, und ohne Information vorbey gelassen werde. Die gewöhn- 
lichen jährlichen examina und promotiones sollen umb Michaelis geschehen (29. Septbr.); 
dagegen kann ein excellens Subjectum wohl auc innerhalb des Jahres extraordinarie 
ad Superiorem Classem promoviret werden. — Die Professores und praecep- 
tores sind bei ihrer Vocation beweglich daran zu erinnern, daßz ihr Dienst ein hoch- 
theures, von Sott geordnetes Ambt seye, und dasz ihnen die Kinder nicht als dem Hirten 
das unvernünftige Vieh, sondern als Himmlische Kleinod anvertraut werden. Sollte 
einer von ihnen sic gelüsten lassen, ohne Permission seine Stunden zu versäumen, so 
soll ihnen vor eine jede derselben, ein gewises an Selb an seiner Besoldung abgezogen 
werben. Die Jugend folten sie nicht nur in ihren studiis stattlich fortbringen, fonbern 
auc dieselbige zur Sauber- unb Reinlichkeit, seinen höfischen Sitten unb Seberbcn an- 
gemeinen, bamit im Gymnasio nicht nur gelehrte, fonbern auc Sitt- unb höfliche Leuthe 
erwogen werben. In ben beeben Classibus Gymnasticis sollen ber Discipulorum studia 
so moderirt werben, daßz sie ordentlich in die Authores Classicos et Historicos ge- 
führet, unb bamit Politior Literatura vornehmlich excoliret werbe. Sesambte Praeceptores 
sollen sic eines nüchternen, mässigen unb exemplarischen Lebens unb Wandels befleiffigen, 
alle unanständliche Sesellsc asten unb Conversationes meiden, unb ihrer untergebenen 
Jugend mit einem guten Exempel vorleuchten. Belangent die Ferias Publicas sollen 
ordinäre feine als jährlich in bem Herbst 14 Sag, unb in zweyen Jahrmärcken, jedesmal 
2 Sag, erlaubt sein. Die Professores sollen nebst ihren zuverrichten habenden Lectionen, 
dahin sehen, daß ihre untergebene Studiosen, nicht anberft, als Latiné miteinander 
reben. Auc ber Quintanus (Lehrer ber V. Klaffe) hat dahin zu trachten, daßz in seiner 
dass nichts, als Latiné gerebet werbe. Quartanus unb Tertianus (Präzeptoren ber 
IV. unb III. Klaffe) aber haben zu sehen, wie sie bie Knaben mit guter Manier auf- 
muntern, daß sie allgemehlic zum Lateinisch reben sic gewöhnen; allein mit ber Schärpffe 
es nit zu suchen. Beim Anfang unb Schluß jeder Information soll ber Praeceptor ein 
ober mehrere Versicul aus einem schönen Geistlichen Siebe fingen, unb ein ober anbres 
Sebett thun lassen. Ungleichen soll er gute Obacht haben, daßz feine Schüler an Sonn- 
unb Fest- auc andern Kirchtägen sic bei ber Procession, unb in ber Kirche fleissig 
einfinben. Er selbst ist obligiert bie Musica zumalen in Aufnahme zu bringen unb in 
ber Stifts-Kirchen versehen zu helfen. Deß Steckens unb ber Ruthen soll er cum 
Discretione unb also gebrauchen, daß er sic alles giftigen Zorns, Schwörens, Fluchens 
unb polberns unb absonderlich ber gefährlichen Streiche, als auf bas Haupt unb ins 
Sesicht, wie auc bes Ohrenpfezens, Almbdrehens, Haarziehens, Kauffens, Stoßens mit 
Händen ober Süszen unb anders enthalte. Desgleichen soll er gute Obacht haben, daßz 
bie Knaben nicht mit bem Degen, fonbern mit bem Mantel in bie Schule fommen, unb 
feine essende Sachen hineinbringen ober sonsten unsauberes Wesen darinnen anrichten."

Die Schülervorschriften für bas Antergymnasium finb in deutscher Sprache, 
bie für bas Obergymnasium in flottem Latein abgefaßt. 3n beiden verpflichtet sic ber 
Schüler durc Handschlag, „baß er wolle allezeit mit bem Mantel, gefämbtem Haar, 
gewaschenem Sesicht unb Händen unb mit sauberen Kleibern in bie Schule kommen; 
baß er wolle fleissig in bie Kirche gehen, in derselben stille sitzen, nicht schwären, herumb 
laufen, ober tumultuiren, fonbern auf den Prediger Acht geben, nac geendigter Predigt 
sic wieder in bie Schul begeben, unb daselbst feinem praeceptori aus ber prebigt Red 
unb Antwort geben; baß er wolle sich allerhand unflätigen Keben unb Sebärden, Zotten 
unb Alarren-Possen gänzlic enthalten, unb wann er von anbern dergleichen hört ober 
siehet, es bem praeceptori anzeigen; daheimb ober anberftwo nicht aus ber Schule 
schwatzen; in Zeit ber Dakanz, zu Hause, sic still unb fromm halten; fein Brod, Obst 
ober anbere effenbe Wahr mit in bie Schule ober Kirche bringen; sic bes Tabens in 
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den falten Wassern, wie auc desz Fischens, Dogelfangens und anderer verderblichen und 
an dem Studieren hinderlichen Dingen enthalten."

Die nächsten Jahrzehnte nac der Sründung brachten dem Symnasium 
schwere Zeiten. Die vielen Kriegsstürme, die das Land durchtobten, gefährdeten nicht 
nur den äusseren Bestand, sondern schlugen auc dem inneren Leben schwere Wunden. 
Wir lesen von unfleiszigen und untüchtigen Lehrern, von Prügeleien während des Sofies* 
dienstes in der Kirche, von grossen Schlägereien zwischen den Symnasisten und Schneidern 
der Stadt, von skandalösen Buhlschaften u. dgl. „Einige Quintaner, wenn sie sollten 
kastigirt werden, nehmen das Federmesser in die Hand mit dem Dermelden, der praeceptor 
solle sic nur erkühnen; und die Obergymnasisten sizen einer hinter dem andern, um 
Karten spielen ober würfeln zu sonnen."12) Erst die lange Friedenszeit, die mit dem 
Atrechter Frieden begann, gestattete wieber eine ruhige Fortentwicklung. Die Klaffen 
würben so voll, ba^ Rektor unb Kirchenrat den Zudrang geflissentlich hintanhielten, 
um nicht neue Klaffen errichten zu müssen. Die Durchschnittszahl ber Schüler im 
18. Jahrhundert betrug etwa 300 Anter- unb 40 Obergymnasisten. 3m Jubiläums- 
jahr 1786 waren es 338 unb 6 9."13) Insgesamt sind in bem Jahrhundert 1686—1786 
1987 Schüler durch das Symnasium gegangen, von denen bie Geologen ungefähr 1/4, 
die Juristen unb Schreiber fast ebensoviel ausmachten, während die Alediziner es nur 
auf 89 Mann brachten. 14) Der durchschnittliche Sesamtaufwand, ben ber Kirchenrat 
zu tragen hatte, bezifferte sic in ber Zeit 1776 —94 jährlich auf 5959 fl. (etwas 
mehr als 10000 Mk.). Die Stabt beschränkte sic barauf, einen jährlichen Beitrag von 
436 fl. 291/2 fr. zu leisten, wofür sie das Recht hatte, zu ben Visitationen einige Vertreter 
zu senden. 15)

Als Karl Eugen1737 zur Regierung fam, würbe bas Symnasium ebenso 
wie bie Klosterschulen angewiesen, „es solle eine Sratulations-Ovation von einem 
Professore abgehalten, dazu ein carmen gefertigt unb bem Consistorio vorgelegt werben“. 
Dasselbe geschah bei Übernahme ber Selbstregierung 1744, wo „eine bevotefte Freuden- 
bezeigung mittelst Bereithaltung eines unterthänigsten Sratulations-Carminis" verlangt 
würbe, sowie bei ber Vermählung 1748, wo bem Symnasium die Weisung zuging, „es 
solle auf ben 23. September als ben Sag des hohen Beylagers in bem fürstlichen Gym- 
nasio von einem professore folemniter perorirt unb ein carmen präsentirt werben." 
Solche Feiern entsprachen durchaus ben damaligen guten Sitten. Jeder Seburtss, 
Hamens* ober Codestag, jede Rückkehr von einer Reise, Senefung von einer Krankheit, 
überhaupt jedes freudige ober traurige Ereignis im Fürstenhaus fanb alsbalb feinen 
Widerhall in ben höheren Schulen in Form von Reden unb Sedichten. Beim Seburts- 
fest bes Landesherrn fam zu ber feierlichen Rede-Handlung in ber Hula bes Symnasiums 
auc noch eine gedruckte wissenschaftliche Abhandlung. Herzog Karl seinerseits versäumte 
es nicht, ben Schulanstalten seines Landes immer wieber fein Wohlwollen zu bezeigen. 
Wie er auf feinen Keifen auswärtige Bildungsanstalten von Kuf zu besuchen pflegte, so 
kehrte er zuweilen auch in ben Schulen bes eigenen Landes ein. Hm 30. Januar 1778 
3. 3. „Alachmittags 3 Ahr erschien Serenissimus in höchsteigener Person im Gymnasio, 
hörte alsdann mehreren professoribus zu, redete gnäbigft mit Lehrenden unb Lernenden 
unb fragte sie selbst Verschiedenes aus."

Auc bie 1. Jahrhundertfeier bes Symnajiums, bie am 13. September 
1786 mit grossem Sepränge begangen würbe, erhielt ihren höchsten Slanz durc bie 
Teilnahme bes Herzogs unb feines Hofes. Schon am Sonntag zuvor würbe biefes 
§eft von ber Kanzel ber Stiftskirche aus angefünbigt. Der Subeltag selbst brachte 
vormittags Prozession unb Sottesdienst, nachmittags bie Hauptfeier imSestsaal bes 
Symnasiums. In Segenwart bes Herzogs, ber Herzogin unb bes ganzen Hofes erzählte
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Professor Balthasar Haug, ber Älteste des Lehrkörpers, „in einer Rede das Alert- 
würdigste aus der Geschichte des 100 jährigen Symnajiums. Dann hatten 6 der 
geschicktesten Symnasisten die gnädigste Erlaubnis, den unteren Katheder zu betreten 
und den grossen Einfluss gymnastischer Studien auf das ganze Leben, in 6 Abschnitten, 
teils in lateinischer Sprache, gebunden und ungebunden abzuhandeln, welche Tugend- 
proben Seine Herzogliche Durchlaucht mit gnädigster Herablassung und Seduld anzuhören 
gnädigst geruhten. Die Menge der einheimischen und fremden Zuhörer von allen 
Stäuben und das unübersehliche Dol auf den Waffen vermehrten die Feierlichkeit des 
Cages. Das Symnajium selbst fühlte sic durc bie wiederholte gnäbige Zujicherung 

fernerer Herzoglicher Snade zu 
unsterblichem unterthänigstem Dank 
verpflichtet. Sott lohne — so 
schlieszt bcr „Schwäbische Merkur’ 
feinen Bericht — ben wohlthätigen 
Liebhabern ber Jugend, die hier 
als Nachahmer bcr Gottheit sich 
bic Beglückung bcr Menschen zur 
ersten ihrer Angelegenheiten ge- 
macht haben." Das Symnajium, 
„das in jenen Sagen allen Slanz 
des alten Württemberg in seinem 
Saale vereinigt sah," besitzt als 
Andenken an jenen Ehrentag heute 
noc ein Ölbildnis bes Stifters 
Friedrich Karl, ein solches bes 
Herzogs Karl unb eine Stiftung 
von 200 fL, bie von einer „Hohen 
Frau" (Franziska) überreicht wurde, 
bamit aus ihren Zinsen 2 wohl- 
gesitteten fleissigen Symnajijten 
Auszeichnungen in Gestalt von 
Büchern verliehen würden. 16)

Zu ber Zeit, ba biefe Jubel- 
feier begangen wurde, hatte bas 
Symnasium schon aufgehört, bic

Balthasar Haug , , ~
Professor der Eloquens am Gymnasium Illustre einzige und höchite AlldungsaniEdet

bcr Hauptstadt zu fein. Sn bcr
Hohen Karlsfchule war ihm eine gefährliche Nebenbuhlerin erstanden i. denn biefe 
umfasste in ihrer ausgebauten Gestalt auc Unter- unb Obergymnajium. Schon 1767 
hatte eine ähnliche Gefahr gedroht. Wohl im Zusammenhang mit ben ständischen 
Derwicklungen hatte bcr Herzog bie Absicht gehabt, in Ludwigsburg ein vollständiges 
Gymnasium zu errichten, „welches aber nach geschehenem Bericht bes Konfiftorn unb 
Seheimbden Rates unterblieb". Jetzt hatte man bie Konkurrenz in nächster Nahe 
unb zwar eine empfindliche. 43 bcr fähigsten Schüler hat der Herzog allmählich in seine 
neue Bildungsanstalt herübergeholt; anbere erhielten bie Erlaubnis, neben ihren 
gymnasialen Studien auch in bcr Karlsfchule „einige ihrem Zwec gemäße Lectiones zu 
hören." Unb halb gingen auf ber so geschlagenen Brücke nicht nur bic Schüler, fonbern 
bie Lehrer hin unb her. Die Professoren Haug, Slc^ Sebrct unb Tr. Neuss lasen an 
beiben Anstalten; Professor Kielmann würbe von bcr Karlsfchule als Ordinarius an
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das Symnasium versetzt (15. März 1783), und wiederholt kam es vor, daß jüngere 
Sehrer von drüben eine feste Anstellung am Symnajium fanden, so Hört und Rädelin. 
Bei Schulfeiern und Festlichkeiten waren jeweils auc »deputati« der anderen Anstalt 
zugegen. Bei den Jahresprüfungen in der Karlsschule und bei der Prüfung angehender 
Professoren wurden die Lehrer des Obergymnasiums beigezogen. Man darf annehmen.

Herzog Karl Eugen
Ölbild im Besitze des Eberhardudwigs.Symnasiums zu Stuttgart

baß diese Verbindung mit der vornehmen Schwesteranstalt dem Ansehen des Ganzen 
unb seiner Lehrer nur förderlich war. Als bann im Jahr 1794 die Karlsschule auf- 
gehoben wurde, war man allerdings von der Alebenbuhlerin befreit; zunächst aber stand 
man nur einer neuen Verlegenheit gegenüber. Eine ganze Anzahl Karlsschüler suchte 
Zuflucht im Symnasium, unb 5 Professoren ber Akademie (Drück, Lamotte, Franck, 
Strößlin, Bardili) würben ohne weiteres herüber versetzt, obwohl nicht einmal die 
vorhandenen Lehrkräfte genügenb beschäftigt waren. Das Symnasium selbst sollte nac

Herzog Karl von Württemberg 11
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des neuen „Serenissimi Intention dergestalt verbessert und erweitert werden, daß wo- 
möglich die Jugend das, was bisher in der Akademie gelehrt worden war, die Saful- 
tätswijsenschaften ausgenommen, alitier noc ferner wirb lernen sönnen"?7)

zu der Öffentlichkeit hatte das Symnasium viel weniger Beziehungen als bie 
Karlschule. Da bie Disputationsübungen, bie jeden Obergymnasisten einmal im Jahre 
trafen, in ber Stille ber Schulräume abgemacht würben, so blieben nur noch bie mit 
Preisverteilung verbunbenen öffentlichen Schluszprüfungen, bie am Ende des Schuljahrs 
in allen Fächern abgehalten würben, sowie bie feierliche Verabschiedung ber Abiturienten 
durc ben actus oratorius valedictorius, ber an Fürstenjchulen unb Symnajien 
allgemein üblic war. Das war ein grosser Sag im Schulleben. Sämtliche Abiturienten 
hielten ber Reihe nac ihre Reden, alle über dasselbe Chema, das zu diesem Zwecke in 

feine verschiedenen Seiten auseinander- 
---- - gelegt würbe. Der Segenstand ber Rede 

musste vorher bem Konsistorium zur Se- 
nehmigung vorgelegt werben, unb nicht 
ohne Ergötzen lieft man, wie dieses zu- 
weilen bie lateinische Raffung des Themas 
durc bie Professoren rügt unb seiner- 
feite durc eine bessere ersetzt. Das Chema 
selbst war nämlic allezeit lateinisch ge- 
fasst; bie Reden selbst aber würben ge- 
halten in lateinischer, deutscher, griechi- 
scher, hebräischer, französischer, sogar in 
englischer unb italienischer Sprache, ge- 
bunben unb ungebunden. Ihre Wahl 
zeugt keineswegs von philologischer Eng- 
hersigfeit. Man findet ba Aufgaben wie 
bie folgenben: Die Argonautika des 
englischen Seefahrers Cook. — Kolum- 
bus, ber 1. Entdecker Amerikas. — Die 
Terbienfte ber Württemberger um bas 
literarische Leben. — 1788 würbe ber

Beotg Wilhelm Stiebtic Feget Sürfenfrieg, ber bas Sahr zuvor be- 
gönnen hatte, abgehandelt, wobei auc 

ber geistig bebeutenbfte Mann, ber aus bem Gymnasium illustre hevorgegangen ist, 
nämlic ber spätere Philosoph Hegel, mitwirkte, unb zwar sprach er über ben 
Zustand ber Wissenschaften unb Künste bei ben Sürten. Sein Zeugnis lautete — be- 
beutungsvoll genug! —: felix futurum omen. — 3m Jahre 1790 kam in ben Abichiebs- 
reden schon bie französische Revolution zur Erörterung, wobei ber neue Sesttag ber 
Franzosen, ber Sag bes Bastillesturms, in einem lateinischen Schichte besungen würbe.

Das innere £ eben ber Anstalt im 18. Jahrhundert entsprach nicht den hohen 
Erwartungen, bie man bei feiner Gründung hegen bürste. Das Symnajium hatte aller* 
bings eine Satzung, worin bas Grosse unb bas Kleine aufs sorgfältigste geregelt war; 
man hatte einen Bau, ber noch bei ber ersten Jahrhundertfeier 1786 als „eines ber 
schönsten Gebäude ber Stabt" gepriesen würbe. Man hatte — wenigstens am Ober: 
gymnasium — eine finanzielle Ausstattung ber Lehrstellen, welche bie tüchtigsten Üumnci 
ihres Berufes anlocken musste; man hatte endlich an bem Srüinder des öymnajiums 
unb an Herzog Karl Landesherren, bie allen pädagogischen fragen bas größte Sntereje 
entgegenbrachten. Aber man hatte auc an bem Konsistorium eine Schulbehörde, bie 
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allen Reformversuchen mit kühlster Zurückhaltung gegenüberstand und die zufrieden war, 
wenn das Symnasium bekenntnisfeste Christen und gute Lateiner zu erziehen sic be- 
mühte. Die ganze Entwickelung der Anstalt steht unter dem Zeichen der leges et sta
tuta. Auf sie berufen sic immer wieder die Rezesse; sie sind das unantastbare Sesetz- 
buch, zu dem man mit ehrfürchtiger Scheu emporschaute, troß der offenkundigen Alängel, 
die ihm anhafteten. Was man an ihnen am meisten vermiszt, das ist ein amtlich fest- 
gelegter Lehrplan mit Abgrenzung der Mehrausgaben für die einzelnen Klaffen und mit 
Angabe der Stundenzahl für die einzelnen Fächer. Für die 5 unteren Klaffen sollten 
allerdings die Lehrziele gelten, wie sie in der großen Kirchenordnung für die Partikular- 
schulen vorgesehen waren. Aber mächtiger als alle Satzungen und Verordnungen war, 
wie wir sehen werben, das Landeramen, nac bem sic auc das Symnasium in Stutts 
gart richten mußte. Die Professoren am Obergymnasium deuchten sic vollends über 
jede Vorschrift erhaben. Aac Art ber Akademiker hielten sie gelehrte Vorlesungen für 
diejenigen studiosi, bie bei ihnen zuhören wollten, unb zwar waren für bie Schüler 
25 Vorlesungen wöchentlich bie Regel, für bcn einzelnen Professor 7 „öffentliche" Lek- 
tionen, wozu bann noc bie privata tarnen. Der Unterricht in Französisch unb Musi 
war freiwillig (täglich 1—2 Uhr nachmittags). Freiwillig waren aber im Srunde alle 
Stunben; wenigstens tonnte man sich von jedem Fache befreien lassen, unb zwar mit 
Berufung auf bie Satzung, bie sagte, man solle niemand zwingen, wider feinen Willen 
dasjenige zu erlernen, „welches zu desselben vorhabendem scopo wenig ober nichts 
bienet". Die Symnasisten stellten sic also nac ihrem ober ihrer Eltern Sutdünken ein 
Vorlesungsverzeichnis zusammen, ähnlich wie heute bie Stubenten. Auc ber Fall tommt 
vor, baß junge Meute, bie sic „der Handlung widmen", bie Erlaubnis erhalten, „einige 
zweckmäszige Stunben", ober „bie ihrem künftigen Berufe dienenden Collegia zu hören".

Den regelmäßigen und bcn auszerordentlichen Schülern bes Obergymnasiums stauben 
nun zur Verfügung: 1. bie „Ordinarii-Klasz-Stunden", nämlich die Vorlesungen in Mateiu, 
Griechisch, Hebräisch, Theologie unb Philosophie, Mathematik, Seschichte unb Geographie, 
insgesamt 25 Stunben für bie Klaffe (Freitag vormittag fiel eine Stunbc wegen bes 
Sottesdienstes weg), täglich im Winter von 8—11 Ahr unb 2—4 Ahr, Sommers 7—10 
unb 2—4 Ahr. 2. Die freiwilligen Stunben in Französisch unb Musi täglich 1—2 Ahr. 
3. Die collegia publica in ben Stunben von 10—11 Uhr (bzw. 11—12) und 4—5 Ahr, 
bie im Symnasialgebäude, unb bie privata ober privatissima, bie in bert Wohnungen 
ber Professoren gelesen würben, beide gegen besondere Bezahlung, während bie „Vor? 
lefungen" unentgeltlich waren. Diese collegia sollten teils Gelegenheit geben, solche 
Fächer zu hören, bie in bcn Lehrplan nicht ausgenommen waren (Naturgeschichte, 
Italienisch, Spanisch usw.), teils waren sie dazu bestimmt, bcn Schwächeren bie nötige 
Alachhilfe zu gewähren. Die Schüler des Antergymnasiums hatten, weil ber Freitags- 
gottesbienft wegfiel, 26 „ordinäre Stunben". Musi unb Französisch waren auch hier 
freiwillig, unb bie „Morgen- unb Abendprivat" spielte hier eine noc verhängnisvollere 
Rolle als am Obergymnasium. Ursprünglich mochten diese Privatstunden eine gewisse 
Berechtigung gehabt haben, weil bei bem Mangel an bestimmten Vorschriften für Ein- 
unb Hustritt dieselbe Klaffe bie verschiedensten Alters- unb Kenntnisftufcu umfaßte; so 
saßen in Klaffe I neben 5jährigen auc 10jährige, in Klaffe VII neben V jährigen auc 
20jährige. Sic beschränkten sic aber nicht barauf, bcn Unterschieb ber Kenntnisse aus- 
zugleichen ober bcn Lehrstoff ber Pflichtstunden zu vertiefen, sondern sie schlugen ihren 
felbftänbigen Gang ein, zum Schaden bes geregelten Unterrichts, unb sie würben wegen 
ihrer Einträglichkeit in ber Hand bes Lehrers ein Wittel, um bie Einnahmen zu erhöhen. 
Das Hebräische 3. B., bas in ber „gunbation" für bas Antergymnasium gar nicht er- 
wähnt wirb unb auch nach bem (gleich zu besprechenden) Sörizschen Plan erst in Klaffe V
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auftritt, hat tatsächlich schon in Klajse III begonnen (Landeramen !), und zwar offenbar 
in der „Privat", nimmt man zu all diesen Willkürlichkeiten noc die weitere Tatsache, 
baß am Obergymnajium jeder Schüler in Latein wenigstens 4 Lehrer hatte, von denen 
jeder wieder etwas anderes las (Hebdomadar, Extemporale, Schriftsteller), so gewinnt 
man den Eindruck einer geradezu unglaublichen Zerrissenheit und Zersplitterung. Der 
ganzen Anstalt fehlte bie einheitliche Slieberung unb straffe Zusammenfassung, ben ein- 
feinen Schülern ein festgeregelter, verbindlicher Studiengang.

Die Satzung war also schon aus diesen Sründen ergänzungs- unb ver- 
befferungsbebürftig, ganz abgesehen von ben Mängeln bes Anterrichtsbetriebs. 
Es ist demnach begreiflich, wenn bie Heilversuche bald nac ber Sründung einjetten. 
Aber weber ber Mathematiker Sturm, ber einen planmäßigen Unterricht im Rechnen 
von ber I. Klaffe an forberte (1687), noch ber ungarische Edelmann Buliowst, ber 
ben ganzen Unterricht auf neuer Grundlage aufbauen wollte (1696—99), noch ber Pro- 
feffor Schuckaro, ber „ohnvorgreifliche Gedanken" vorlegte (1707), „wie das Symnajium 
befonbers ratione disciplinae in besseren Staub gebracht werben könne," vermochte ben 
Widerstand ber konservativen Kräfte zu brechen. 18) Einen mächtigen Soxticritt hätte 
bas Gymnasium gemacht, wenn bie Reformgedanken feines Rektors Sriedric weihen- 
majer aus Blaubeuren (1732—46) verwirklicht worben wären; benn er hatte es 
namentlich auf bie Beseitigung ber schleppend-langjamen, geistlosen KlaqiCcrlcCtürc ab- 
gesehen. Aber bas Konsistorium witterte in feinem Vorschlag Sranckeiche SebauCen, 
unb bas genügte, um ihn zurückzuweijen.

Weihenmajers Nachfolger im Rektorat war Seorg Mb am Söri3 (1746—61, 
ber zuerst 13 Jahre lang Hofmeister in verfsiebenen abeiigen Familien gewesen war. 
Als Nestor entdeckte er an seiner Anstalt so viele Mängel unb Sebrechen, daß er dem 
Konsistorium 1750 einen plan vorlegte, ber ben gesamten Unterricht am Untcrgpmnafium 
neu zu orbnen bestimmt war. Unb biefer Plan faub Snade vor ben Augen bes Konsi
storiums; am 15. September 1750 würbe er genehmigt. Seite Bestimmungen über bie 
Stundenzahl ber einzelnen Fächer enthält auc er nicht. Mber bie Urkunde gibt doch 
ein ziemlich deutliches Bilb von ben Lehrzielen unb bem Lehrbetrieb in ber Mitte bes 
18. Jahrhunderts.19) „In Klaffe I, 1 (Classe prima infima) lernt man bas MBD 
buchstabieren unb lesen, fängt auc an zu schreiben." 3n I, 2 unb I, 3 lernt mau am 
Freitag, ber »regulariter« im ganzen Lande bem Religionsunterricht Vorbehalten "t, 
ben kleinen Katechismus, an ben übrigen Sagen ein tüchtig Stüc Latein: Declination 
unb Konjugation nach bem vocabularium Cellarii, ben ganzen Donat ober bie fleinc 
württembergische SrammatiC, Exponieren unb Resolvieren, dazu etwas Komponieren. 
In Klaffe II unb III werben bie Sejänge, Psalmen unb Sprüche repetiert, frisch gelernt 
ber große Katechismus Luthers unb bas Konfirmationsbüchlein, dazu alle Wochen 8—12 
neue Sprüche. In Latein tritt zu ben Übungen in Srammatit unb Komponieren bie 
Klassiterlettüre unb zwar: auctor classicus sive colloquia Seybolds dazu fabulae 
Aesopi et Phädri. Sehr bescheiden sind noc die Mnforberungen in Sriechiich: „man 
taun zufrieden fein, wenn bie Schüler im Lesen bes Sriechischen eine gertigfeit erlangt 
haben " Enolic bringt bie III. Klaffe (also bas 5. Schuljahr) auch noch bie Anfangs 
gründe bes Rechnens: „in den letzten 4 Monaten wird das Einmaleins gelernt, auc 
bas numeriren, abiren unb jubtrahiren gewiesen" (eine Einrichtung, die übrigens icon 
seit 1725 bestaub). In Klaffe IV wirb ber ganze bisher gelernte religiöse Memorier 
stoss „hurtig burchrepetirt"; dazu sind neu zu lernen „die leichtesten quaestiones aus 
ber Kinderlehre" In Latein wirb nun Komponieren unb Exponieren mit größtem Mach’ 
bruef betrieben; in Griechisch beginnt nac Bewältigung ber regelmäßigen Declination 
unb Konjugation sofort bie LeCtüre bes Neuen Testaments. Schon wirb auch jene Kumt 
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ins Auge gefaßt, die den Stolz des Symnasiums ausmacht: das lateinische Dersemachen. 
„Die Prosodie wird perfectissime erlernet, die Dorfe restituiren gelernt und ein An- 
fang besonders in genere heroico et elegiaco gemacht." 3m Rechnen wirb repetiert 
„und auf die Letzte bie Multiplikation dazugethan". Als neues Sac tritt bie Logit 
auf, bie freilich erst in Klaffe V ernstlich zu betreiben ist, ebenso bie Ahetorit. Diese 
letzte Klaffe bes Antergymnasiums bringt außerdem noc die Anfangsgründe bes 
Hebräischen unb bie Einübung ber Division. In Latein soll jeden Sag neben ben sonstigen 
Übungen ein Extemporaneum gemacht werben. — Der Söriziche Plan fast nur bas 
Intergymnajium ins Auge. Doc sei ber Vollständigkeit halber hier noc beigefügt, 
wie sic um dieselbe Zeit bie Unterrichtsfächer an ben beiben Klaffen bes Obergym- 
nafiums verteilten:

Kl. VI-VII
Latein (mit Rhetorit unb Poetit) .... 9
Sriechisc....................................................................... 2 (gemeinsam) 2
Hebräijc............................................................. 1 (gemeinsam) 1
Theologie Unb Philosophie............................ 5 
Nathematit unb Physik...................................... 3 — 3
Geschichte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 — 3

„ Geographie ................................... 2 — o
25 25

Nan begreift, bap biefer plan ben Beifall bes Konsistoriums fand; benn er macht 
ben Forderungen ber Zeit auc nicht bas kleinste Zugeständnis. Religion unb Latein 
sind bie alles überragenben Hauptfächer; neben ihnen erfreuen sic einiger Pflege nur 
noc Griechisch, Hebräisch, Logit unb Rhetorik. Denn einen Rechenunterricht, ber im 
7. Schuljahr schlieszlic noc bie Division beibringt, sann man doc nicht ernsthaft nehmen. 
Don Deutsch, Französisch, Geschichte, Geographie wirb in dem plane überhaupt nicht 
gesprochen. Geographie wirb erst in einem Disitationsrezesz vom Sahr 1782 für Klaffe 
II—IV mit einer Stunde bedacht, jedoc mit dem warnenben Zujat: „Aber nicht als 
eine Hauptsache". Man wollte offenbar bas Fac nur deshalb gulaffen, weil ein Lehrer 
angefangen hatte, freiwillig barin zu unterrichten. Solche Aebenfächer waren überhaupt 
bem guten Willen des Lehrers anheimgestellt, ber je nac persönlicher Liebhaberei einige 
verlorene Stunden barauf verwanbte, etwa 1/4 Stunde zu Beginn bes Unterrichts, so- 
lange noc nicht alle beisammen waren, ober einige Minuten am Schluß, wenn bie Auf 
gäbe erledigt war, benn einen festen Stundenplan gab es ja noc nicht. Die Lehrer 
erfreuten sic auc in biefem Stück eines grossen Wafscs von Freiheit. — Unb wie arm- 
selig war vollcnbs ber Betrieb ber Hauptfächer: überall Drill, geistloses Einpauken, 
ewig wiederholtes, nimmer endendes Abhören von Wörtern, Phrasen, Regeln, Beispielen, 
Definitionen, Sprüchen, Liedern, Katechismus. Die methodischen Anweisungen, bie Söriz 
feinem piano beigegeben hat, lassen seinen Zweifel barüber, das ber ganze Unterricht 
nur auf Gedächtnisarbeit, b. h. auf mechanisches Auswendiglernen zugeschnitten war. 
Sichere Aneignung bes religiösen Sedächtnisstoffs unb formale Beherrschung ber latei- 
nisten Sprache, bas waren bie Zielleistungen. Alirgends ein Hinweis barauf, daß ber 
Stoff auc mit dem Derftanbe erfasst werben müsse; noc viel weniger eine Ahnung 
bavon, bass ber Schulunterricht auc Sachwissen zu pflegen habe — unb bas alles zu 
einer Zeit, wo bie Schulen bes Pietismus längst in voller Blüte stauben unb wo bie 
auf Sesner zurückgehende braunschweigische Landesschulordnung schon 13 Jahre Geltung 
hatte. Unbekümmert um solche Neuerungen ausserhalb bes eigenen Landes wollte 
Söriz bie alten Schriftsteller nur deshalb gelesen wissen, weil sie Fundstätten für Wörter,



166 Zehnter Abschnitt.

Phrasen und Regeln waren. Und so sehr der dörizsche Plan den Anschauungen des 
Konsistoriums entsprochen haben mochte, in einem Punkte ist er doc ganz unwürt- 
tembergijch; während nämlich die württembergische Anterrichtsverwaltung in methodischen 
Dingen ihren Lehrern je und je die größte Bewegungsfreiheit gelassen hat, will der 
plan von 1750 die Anterrichtsweise genau vorschreiben und die Lehrer zwingen, gegen 
besseres Wissen und Gewissen sic der vorgeschriebenen Schablone zu fügen.

Solange Söriz bas Rektorat führte, blieb die von ihm herrührende Unterrichts- 
orbnung unangefochten. Dagegen legte unter seinem Aachfolger Knaus aus Waib- 
lingen (1761—74) ein unbekannter Verfasser, wahrscheinlich ein Nitglied ber Cübinger 
Universität20), bem Herzog Karl selbst 3 Schriftstücke vor (1770), die sich u. a. auch mit 
ben Miszständen am Symnajium beschäftigten. In bem einen wirb Klage darüber ge- 
führt, baß nicht nur die Professoren am Obergymnajium infolge eines entsetzlichen Alis- 
brauche lauter Theologen seien, sondern baß auc die Stunden faß alle nur zum Küßen 
ber Theologen eingerichtet seien —- ein Dorwurf, bem jebe Berechtigung fehlt, wenn er 
bas Stuttgarter Symnajium im befonberen treffen wollte; benn ebenso wie dieses waren 
auch alle anberen höheren Schulen von Theologen nach theologischen Sefichtspuntten 
geleitet. Vesser begrünbet war bie Forderung, man solle „die Söttingische Sehrart" 
einführen, b. h. also bem Neuhumanismus bie Core öffnen; damit verlangte ber An- 
onymus, was ben württembergifchen Schulen am meisten not tat: Lektüre ber Alten 
nicht nur um ihrer sprachlichen Form willen, sondern auc wegen ihres Inhaltes, ihres 
Geistes; Pflege ber übrigen Fächer wie Deutsch, Naturwissenschaften, Aathematit, de 
schichte! Auc Herzog Karl nahm, wie aus bem zweiten Gutachten hervorgeht, die 
Vorschläge mit Wohlgefallen auf. Das Konsistorium dagegen wollte von bem deu- 
humanismus eines Gesner so wenig etwas wissen als von bem Pietismus eines A. 1. 
Francke. Die Anregungen blieben also zunächst ohne Erfolg.

In ben Jahren 1774—83 staub bas Symnajium unter Leitung bes Nestors 
unb Prälaten Polz aus Dettingen, desselben, ber in seiner Eigenschaft als 
Zensor wiederholt mit bem Herausgeber ber „Aachrichten zum Nüßen unb Vergnügen , 
Friedrich Schiller, Zusammenstöße hatte. 21) Während feiner Amtsführung würbe ein 
neuer Anstoß zu Verbesserungen gegeben. Im Herbst \c78 erhielt ber Herzog wiederum 
ein anonymes Schreiben zugesandt, das beu Eitel trug: „Unvorgreiflicße Sebanfen unb 
Vorschläge zur Verbesserung unb Aufnahme ber lateinischen unb teutschen Sandesschulen . 
Der Verfasser hatte es in erster Linie auf bie Hebung bes Lehrerstandes abgesehen, bie 
sicherlich ebenso not tat wie Reformen im Unterricht. Der Herzog ließ sic ben Entwurf 
zuerst durc ben Oberhofprediger Saber begutachten unb gab ihn bann zu amtlicher 
Weiterbehandlung an ben Seßeimen Rat mit bem Bemerken, „daß ja die Schulen in 
ben herzoglichen Sanden sic nicht in demjenigen guten Zustand befinden, in welchem sie 
fein sonnten unb sollten". Der Seheime Rat forderte Bericht vom Konsistorium, unb 
dieses lehnte alles ab: „Die Vorschläge seien denen legibus fundamentalibus, nämlic 
ber großen Kirchen- unb darin befindlichen Schulordnung nicht gemäß unb tonnen auf 
eine schickliche Art nicht in Sang gebracht werben, welches auc um so mehr unter? 
bleiben sönne, als von feiten bes herzoglichen Consistorii auf bie Verbesserung ber 
Schulen im Lande alle Aufmerksamkeit gewaubt werbe." Nun stauben sic ber Herzog 
unb bas Konsistorium gegenüber, jener überzeugt von ber Verbefferungsbebürftigteit, 
dieses ein solches Bedürfnis leugnend. Sollte es ber katholische Landesherr auf einen 
Konflikt mit bem evangelischen Konsistorium ankommen lassen in einer Sache, bie schließ- 
lic ben Staub ber evangelischen Geistlichen betraf? Der Herzog wich zurück; aber er 
deckte seinen Rückzug mit einem Schreiben, bas feiner päbagogifßen Einsicht viel Ehre 
macht (30. Dezember 1780) • . . „Höchstdies eiben müssen auc bey dieser Selegenheit be- 
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bauern, das die beste Sandes-ätterliche Absichten durch den eingewurzelten Hang, alles 
immer bey dem Alten zu lajjen, vereitelt werden. S. 6. 3. sönnen sic gan nicht über- 
zeugen, daß die fleißigere Besuchung der Schulen durch die Pfarrer und die genauere 
Aufsicht darüber ein hinlängliches Mittel seye, denen bisherigen Srundellängeln abzu- 
helfen. S. 6. 3. beglaubigen Sic vielmehr, baß gar wohl solche Auswege, welche 
weber gegen die Landesverfassung noc bie große Kirchenordnung anftoßen . . • aus- 
finbig zu machen wären, das Schulwesen in dem Land, welches in biefem Stück gegen 
anbere Provinzen Ceutschlands noc zurück ist, in einen besseren Zustand zu versetzen. 
Da aber bie bargegen vorgekommene Schwührigkeiten vor unüberwindlich angesehen 
werben, so müssen S. Gerzogl. Durchlaucht Sic hiebey die Hände waschen unb bie 
gewiß nicht ausbleibende Verantwortung denenjenigen hiermit überlassen, bereu Pflicht 
es mit sic bringt, vor bie gute Erziehung ber Jugend . . . besorgt zu seyn."22)

Zweimal also, im Jahr \7c0 unb 78 war ber Versuch gemacht worben, mit Am- 
gehung des vorgejchriebenen Dienstwegs ben Herzog unmittelbar für eine Verbesserung 
des höheren Schulwesens bzw. des Lehrerstandes zu gewinnen. Offenbar war in weiten 
Kreisen das Befühl verbreitet, baß Reformen nur vom Herzog, nicht vom Konsistorium 
zu erwarten seien. Der Dersuc ist beibemal zunächst ohne Namensnennung gemacht 
worben. Während aber ber Neformer von 1770 im Dunkel blieb, trat ber von 1778 
mit feinem Namen hervor. Es war Helfer Seiz von Bejigheim, Schüler unb Schwieger- 
sohn des Prälaten Ötingcr. Seine Offenheit würbe ihm nicht zum Heil. Obwohl er 
schon 1779 zur Beförderung empfohlen war, ließ ihn doc bas Konsistorium bis 1790 
auf feiner Helferstelle sitzen, um ihn bann als Stadtpfarrer nac Sindelfingen zu „be- 
förbern".

Auf Nestor Dolz, ber 1783 zum Prälaten von Bebenhausen ernannt würbe, aber 
halb barauf starb, folgte Nestor Dasinger aus Ludwigsburg (1783—96), ber zur Zeit 
des Jubiläums bie Anstalt vertrat. Er würbe aber ziemlich in ben Schatten gestellt 
durch ben allezeit schreib- unb redebereiten I. Balthasar Haug, Professor ber Eloquenz, 
ben besonnten Herausgeber des „Schwäbischen Magazins", ber jebe Gelegenheit benutzte, 
um in Wort unb Schrift bie Neuerungsfueßt feiner Zeit zu verdammen. Aber auc 
dieser berebte Sobredner ber guten alten Zeit unb bes altwürttembergijchen Schulbetriebs 
konnte nicht verhindern, baß bie trennenben Schranken fielen unb baß ber Strom ber 
neuen Gebauten endlich auc nac Württemberg hereinflutete.

Einen weiteren Einblick in bas innere Leben ber Anstalt gewähren uns bie Re- 
3 esse bes Konsistoriums, bie auf Grunb bes Disitationsberichtes an bas Nettorat er- 
gingen. Sie beschäftigten sic so ziemlich mit allen Fragen, bie eine größere Anstalt 
bewegen sönnen, so mit ber äußeren Zucht unb Ordnung. 3m Antergymnajium 
bürste ber Nettor aus eigener Machtvollkommenheit Karger verhängen, im Obergymna- 
fium war er an bie Zustimmung bes Konvents gebunden; bei schwereren Vergeßen 
mußte bas Konsistorium angerufen werben. Doc tam bies in ber Zeit 1730 —80 fetten 
vor. So würbe im Jahre 1740 ein Schüler ber 7. Klaffe, ber „iic in puncto scor- 
tationis mit bes Hoffouriers Heintzen Magd sehr verdächtig gemacht hatte, sogleich 
rejicirt", unb im Jahr \èZ2 hatte ein Obergymnasis namens Ehudichum bie Vermessen- 
heit gehabt, in ben Osterferien sic in Merklingen als stud. theol. im 5. Semester aus- 
zugeben, worauf man ihm bie Kanzel überließ, wo er eine prebigt de sepultura 
Jesu hielt. Dafür verurteilte ihn bas Konsistorium zu „dreymal 24 Stunben bey Wasser 
unb Brot in carcere Gymnasii unb Androhung bes Ausschlusses". Im allgemeinen 
finden sic in biefer Zeit nur vereinzelte Fälle von Unbotmäßigfeit. Erit von 1790 ab 
meßren sic bie Klagen über Roheit, Mutwillen, Schlägereien, Schwänzen. Sogar in 
ben Bürgerturm mußte ein Symnasis 24 Stunben eingesperrt werben. Es scheint, baß 
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die französische Revolution auc die Zucht des Stuttgarter Symnasiums gelockert und 
den Seist des Umsturzes wachgerufen hat. Ein oft wiederkehrender Cadel in den Re- 
zessen betrifft den mangelhaften 33 efuc berTottesbienfte durch Schüler unb Lehrer, 
unb bic praeceptores werben immer aufs neue ermahnt, sic steinig bei den Kirchen- 
Prozessionen einzufinden unb nac dem Tottesbienft bic Schüler in guter Ordnung in 
das Symnajium zurückzuführen, um bort bic angehörte Predigt frageweise zu repetieren. 
Zur Winterzeit soll biefe Repetition je am folgenden Tage stattfinden, ba Sonntags die 
Schulräume nicht geheizt waren. Dagegen verstummt in den Reskripten des 18. Sahr- 
hunderts allmählich eine Klage, bic in denen des 17. Jahrhunderts so oft erhoben worben 
war, bie über bas lateinische Sprechen. Die hierauf bezüglichen Vorschriften ber 
Sundation würben 1716 unb 1725 noch einmal in Erinnerung gebracht. Aber ber Erfolg 
wirb faum besser gewesen sein als früher auch. Wie anderwärts, so wich auch an ben 
höheren Schulen Württembergs bas lateinische Sprechen im Unterricht zurück, langsam, 
aber unaufhaltsam, zuerst in ben realistischen Fächern, zuletzt in ben philologischen unb 
philosophischen. Am Ende unseres Zeitraums war es nur noch die Philosophie, bie im 
Obergymnajium lateinisch vorgetragen würbe.

Ein rechtes Schmerzenskind für bas Konsistorium war ber griechische Unter* 
richt. Wie überall, so würbe er auch in Württemberg immer weiter zurückgedrängt, 
unb soweit er noch betrieben würbe, staub er im Dienste ber Religion, ba nur das 
Zeue Testament gelesen würbe. 3m Jahr 1724 war die Zahl der Trieben infolge 
ber Dispensationen so zusammengeschmolzen, das bie beiben Klaffen VI unb VII zu- 
fammengenommen werben konnten; unb bic Beschränkung auf bic Lektüre des Reuen 
Testaments blieb bis 1781 in Kraft, wo daneben noch einige Prof anschrif tftcller empfohlen 
würben, in Klaffe III Hjop, in Klaffe IV letztere Stücke aus Xenophon, in Klaffe V 
leichtere Abschnitte aus ben Poeten, letztere in ben Privatstunden; ebenba würbe auch 
Herodian gelesen. Der genannte Erlaß bestimmte auch, daß bie Reuchlinjche (itazistische) 
Aussprache „als bic beste, unb welche bie riechen felbften sprachen", durch bas ganze 
Gymnasium gelten soll. Eine gründliche Besserung in biefem Sache tarn erst, als bei 
Ucuhumanismus mit seiner Wertschätzung des Sriechijchen auch in Württemberg Ein- 
gang fanb.

Grosze Aufmerksamkeit schenkte bas Konsistorium ben Schulbüchern. Um „Kon* 
formität" Zu erzielen, würben womöglich dieselben Bücher für alle 3 Tattungen ber 
höheren Schulen „privilegiert". Es gab also eine herzoglich württembergische Srammatit, 
Logit usw. So staub bic von dem Stuttgarter Professor a. Knebel 1726 heraus- 
gegebene „württembergische lateinische Srammatit" in allen Schulen bes Landes in Te* 
brauch. Eine ähnliche Stellung erhielt 1748 die von bem Stuttgarter Professor Ramsler 
verfertigte griechische Grammatik. Das verbreitetste lateinische Schulbuch im Anfang 
unsrer Periode war bie Chrestomathie »Pontani Progymnasmata«, bis sie 1748 durch 
bic Collectio argumentorum selectiorum verbrängt würbe, ebenfalls eine Chresto- 
mathie, bic von ba ab in allen Lateinschulen ben eigentlichen auctor classicus« bildete, 
obwohl sie an erster Stelle Stücke von Aeulateinern (colloquia Langiana et Seyboldiana, 
dialogi Castellionis) enthielt unb erst an zweiter Stelle gabeln von Ajop unb phäbrus, 
eine Hijtoriologie, Stücke aus Ovid, Vergil unb Horaz.23).

Die Stellung ber Lehrer war dadurch bestimmt, bass bas Gymnasium illustre 
reine Staatsanftalt war. Das Ernennungsrecht staub also bem Staate bezw. bem 
Herzog zu. Doc war bic Anstellung nicht befinitiv im Sinne bes heutigen Beamten- 
gesetzes; vielmehr hatten beide Teile bas Recht vierteljähriger Künbigung. Die Lehrer 
hatten Anteil an ben bürgerlichen Nutzungen, Freiheit von Fronen, Einquartierung und 
„persönlichen Zeschwerden". Ihre Stellung stufte sich ab je nac der Klaffe, an ber sie 
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unterrichteten. Die Professoren des Obergymnasiums waren schon durch ihren Eitel 
den akademischen Lehrern nahegerückt. Sleic diesen hielten sie vor ihren „Zuhörern" 
ihre „Vorlesungen", die später sogar im Schwäbischen Merkur angekündigt wurden. Die 
praeceptores des Antergymnajiums, meist ebenfalls Theologen, „informirten" ihre 
„Scholaren" ober »discipulos« schlecht unb recht, wie es eben in Erivialschulen üblic 
war, mit reichlicher Anwendung ber Rute, bie im Obergymnasium ausdrücklich verboten 
war. Der Kollaborator der I. Klasse befa^ seine akademische Bildung unb sonnte in 
seinem gatte über bie II. Klaffe hinaus vorrücken, ebensowenig aber ein Präzeptor über 
bie V. Klaffe hinaus, Niemals ist es vorgekommen, bass eine Professur am Obergym- 
nafium mit einem Präzeptor des Antergymnasiums besetzt worben wäre. Die Kluft 
zwischen diesen beiben Seilen war überhaupt so breit unb tief, daß bie Anstalt fast in 
zwei Körper auseinanderfiel. Die Professoren stauben in ber öffentlichen Wertschätzung 
sehr hoch, wennschon sie im Rang durch eine Verfügung von 1743 nur ben Regierungs- 
rats-Sekretären gleichgestellt würben, bie ihrerseits genau bie Mitte ber amtlichen Rang- 
leiter einnahmen. Die Präzeptoren waren zunächst überhaupt noc nicht eingereiht. 
Alun fam aber 1764 ber Fall vor, ba^ „des praeceptoris quartani Aas Söhnlein bei 
ber Konfirmation unter eines Krays-Sekretarii unb einer hiesigen JHagiftratspcrfon, 
auch einer verwitweten Regimentsfeldschererin Kinber hinuntergesetzt wurde." Diese 
Demütigung glaubte bas Präzeptoren-Kollegium nicht hinnehmen zu dürfen. In einem 
Memorial baten sie also eindringlich um Ordnung ihrer Rangverhältnisje, „weilen sie 
bie Ehre unb bie Mühe haben, so vornehme unb so viele Kinber zu erziehen." Die 
herzogliche Regierung hatte benn auch ein Einsehen unb verordnete, bass „sie sic des 
Rangs neben ben Kirchenraths-Sekretariis zu erfreuen haben sollen."

Der Unterschied zwischen Professoren unb Präzeptoren fam endlich auc im Sehalt 
zum Ausdruck. Der Rektor bezog ums Jahr 1764 24) neben freier Wohnung eine Be- 
folbung von 547 fl. 15 fr. (300 fl. in Selb, bas übrige in Naturalien nac dem An- 
schlag, 3. 33. 8 Eimer Wein = 64 fl., bas „Küchengärtlein" im Hof zwischen ben beiben 
Gebäuden = 30 fr.). Die Professoren besamen an Selb unb Naturalien 389 fl. 55 fr., 
bie Präzeptoren von 326 fl. 44 fr. abwärts bis 2 5 6 fl. Im Jahr 1790 erfolgte eine 
Aufbesserung, durc bie sic ber Sehalt des Nestors auf 586 fl., ber ber Professoren 
auf 452 fl. erhöhte. Die Bezüge ber Präzeptoren lassen sic übrigens nicht genau be- 
stimmen, weil bei ihnen bas Schulgeld (wofür sie allerdings bie Einte zu liefern hatten) 
unb bie „Akzidenzien" mit ihren wechselnden Beträgen eingerechnet finb. Unter diesen 
stehen obenan bie beiben „privaten", bie Morgenprivat mit 30 fr. quartaliter für den 
Schüler, bie Abendprivat, bie nur von ben künftigen Studierenden besucht zu werben 
pflegte, mit 30 fr. monatlich. Dahin gehören ferner bas „Alayen- unb Martinigeld", 
wobei jeder freiwillig gibt, was ihm beliebt. „An bas Martinigeld wirb nach alter 
Sitte eine Martinsgans angehängt, bas ist, bie Schüler bringen dem Lehrer eine Sans 
in natura ins Haus unb begleiten solche mit einem fleinen Seschenke von Zucker unb 
Kaffee." Don weiteren Akzidenzien berichtet bas Neftorat 1771 an bas Konsistorium: 
„Seit ungefähr 17 Jahren war es in etlichen Klaffen Niobe, aber nach ber Wahrheit, 
bie man einem Herzoglichen Consistorio schuldig ist, bloss aus eigenem Betrieb etlicher 
banfbarer Eltern, bem Lehrer einmal an seinem Namenstag, niemals an seinem Se- 
burtstag, eine Freude mit Blumen unb einem mäßigen Seschent zu machen; unb unedel 
wäre cs, ein Seschent von einem Ducat nicht mit Dan zu erfennen." „Akzidenzien, 
bie man Küchengrüsze nennt, finb vielen von uns säum dem Namen nach besannt. Die 
älteren Präzeptoren erinnern sic noc mit Dan unb Vergnügen ber ersten Jahre ihres 
Amtes. Da glaubten bie meisten Eltern, ber Lehrer verbleue mehr als feine Klaßz- 
Selber (Schulgelb) unb zeigten ihren Stauben durc die Werke. Setzt sönnen unter 50
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fünf fein, bie ihren Lehrer entweder bei ihrem Eintritt oder an Reujahr mit einem 
von uns bantbar ertannten Seschent beehren." Das Konsistorium wollte denn auch 
an diesen Küchengrüßzen usw. nichts geändert wissen, wofern sie nur den Charatter der 
Sreiwiligkeit behielten. — Lange Zeit spielte unter den Akzidenzien das nketchen- 
fingen" eine Rolle. Aoc im 18. Jahrhundert zankten sic die Präzeptoren mit den 

Schulmeistern" herum, die ebenfalls einen Anspruch auf diesen Hebenverbienft erhoben.
1739 würben bie Aachtleichen am Mittwoc und Freitag den Präzeptoren zugerieien, 
bie übrigen ben Schullehrern. Für bie in Abgang gekommenen Eagleichen erhielten die 
Stuttgarter Präzeptoren nac langem Bitten (21. Alärz 1778) einen Erlaß von 50 Tb 
jährlich. Den Präzeptoren in Ludwigsburg unb Tübingen wies bie herzogliche Seichen- 
ordnung von 1784 eine Entichädigung von 20 ft an, während bie PrÖzeptoren bet 
übrigen Stäbte nichts besamen.

Die Professoren waren also, wenn man ben Ertrag ber Privatstunden einrechnet, 
gut bezahlt; bie Präzeptoren, wenn man bedenkt, daß die Akzidenzien tatjächlich mehr 
abwarfen als eingesetzt war, immer noc erheblich besser als ihre Kollegen auf dem 
Sande. Dor biefen hatten bie Stuttgarter Lehrer auch noc bas voraus, bau sie im 
Salle ihrer Dienstunfähigkeit einen Rechtsanspruch auf „ein erkleckliches 2eib-Deding" 
hatten, bas ber Kirchenvat bis an ihr Ende bezahlen mußte. Den Witwen würbe bas 

Gnabenquartal" gewährt; sie erhielten also ben unverkürzten Sehalt des Aannes mit 
allen AEziöenzien noc 1/4 Jahr ausbezahlt, während ber neubestellte Lehrer in dieser 
Zeit ohne salario unb Akzidenzien" bienen mußte. Don 1701 bestaub auch ber fiscus 
Charitativus, ber ben Witwen je nac bem Staub ber Kaffe unb ber vahl ber 3e- 
bürftigen ein „Sratial" ausbezahlte (1738 3. 3. 14 fQ. Die Stellvertretungskosten im 
Salle von Krankheit fielen bem Lehrer zur Last. Doc suchte man in solchen Süllen 
einen Husweg zu finden, der den Krauten schonte, meist durch Bestellung eines Ober- 
gnmnafiften. Einen eigenen Dikar bekam bas Symnajium erst 1791. - einzige 
faßungsgemäße Datanz, die Herbstferien, sollte vom 29. September ab 2 Wochen 
lang bauern. Da jedoch Rücksicht zu nehmen war auf bie Weinlese, so würbe Beginn 
unb Dauer biefer Dakanz jeweils durc befonberen Erlaß geregelt. 3m 18. Jaßrßumert 
nistete sich auch in diesem Stück mancherlei mißbrauch ein. Darum erging 1782 eine 
endgültige Sericnorbnung: Herbstvakanz 3 Wochen, „Hundstagsferien" ‘ halbe Sage, 
an ben beiden Jahrmärkten im Frühjahr und Herbst je 2 Eage, über die Seit des 
Sanderamens 3 Sage. Den Professoren staub noch eine weitere Erholungszeit, der 
sog. „Kurmonat zur Verfügung, wobei sie sich gegenseitig vertraten. Huch bie 
Präzeptoren tonnten burch besonderes Dekret Urlaub erhalten, „um eine Kur extra 
locum" gebrauchen zu bürfen, meist eine „Ceinacher Sauerbrunnentur". Sogar bei ben 
Obergymasisten riß ber mißbrauch ein, baß sic „die meisten jungen Leute vermelientlic 
einen Kurmonat erbaten unb erhielten." Darum soll dies von 1790 ab nur noch auf 
Bruns eines ärztlichen Zeugnisses gewährt werben. .

mit bem Rektorat bes Symnasiums in Stuttgart war auch die Stelle eines + a 
agogarchen (Kreisschulinipektors) verbunden. Die Lateinschulen des taubes waren 
nämlich in 2 Bezirke eingeteilt, von denen ber eine („nied ber Staig") bem jeweiligen 
Aettor in Stuttgart, ber anbere („ob ber Staig") meist einem Professor ber Cübinger 
Hrtiftenfatultät, ausnahmsweise auch bem Prälaten bes Klosters Bebenhaujen unteritellt 
war. In biefer Eigenschaft hatte der Stuttgarter Pädagogarc meßt nur bie 3u 
gewiesenen Schulen zu visitieren unb barüber an bas Konsistorium zu berichten, fonbern 
cs lag ihm auch ob, bie Lehramtskandidaten vor ihrer Anstellung zu prüfen. Ehe 
nämlich ber gewählte ober ernannte lateinische Lehrer seine Stelle antrat würbe er bem 
Heitor in Stuttgart zur Prüfung „auf ein Präzeptorat (bzw. Profeflovat) 
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überwiesen. Bewarb sic ein schon angestellter Lehrer um eine neue Stelle, so muszte er 
sic einer neuen Prüfung unterziehen, sofern nicht die Anjtellungsbehörde darauf verzichtete. 
Für den Rektor wiederholte sic die Prüfung, so oft ein Kandidat da war, 1745 8. 3. 
8mal. Manchmal erschienen auc „mehrere Subjekte zugleich" (bis zu 5). Die Prüfung 
selbst wurde unter dem Dorsit eines Konsistorialrats vom Rektor gemeinschaftlich mit einem 
feiner Kollegen, meist dem Professor der obersten Klaffe, abgehalten. Sie dauerte übrigens 
nur einen Cag: vormittags schriftliche Übersetzung in die lateinische, griechische, hebräische 
Sprache und aus dem Lateinischen ins Deutsche; nachmittags Probelektionen und münd- 
liche Prüfung an einem römischen Schriftsteller, dem Alten und Denen Testament, wobei 
der Prüfling Gelegenheit haben soll, philosophische, mathematische, hebräische, später 
auc neujprachliche Kenntnisse zu zeigen. Ist auc eine Prüfung in Aujit nötig, so 
wird ein Fachmann beigezogen. So erhält 1741 (9. Juni) der Rektor den Huftrag, dem 
Stiftsmusikus aufzugeben, „er solle den präg. Baumann die Orgel in seiner Segenwart 
schlagen lassen" und bann berichten, „wie er feine Kapacität in tractirung derselben 
befunden". Die Bewerber für Professorate finb fast ausschlieszlic Geistliche, namentlich 
Diakone. Bei den Prüfungen auf Präzeptorate dagegen erscheint eine ziemlich gemischte 
Gesellschaft: Pfarrer ober Dikare, bie dem Kirchendiens freiwillig ober gezwungen ben 
Rücken kehren, Stipenbiarii, bie ben Schuldienst dem Kirchendienst vorziehen ober auc 
solche, bie ausgewiesen finb, Studenten, bie fein Seld mehr haben zum Weiterstudieren, 
deutsche Schulmeister, Provisoren, Kollaboratoren, ein Apotheker, ein Korrektor der 
Cottaschen Druckerei, Hauslehrer, Famuli. Letztere waren Bedienstete des Eübinger 
Stifts, bie eine Mittelstellung zwischen Stubent unb Schuldiener einnahmen. Soweit sie 
nämlich nicht durch Hausgeschäfte in Anspruc genommen waren, bürsten sie privat 
studium treiben unb Vorlesungen hören, wozu sie übrigens schon deswegen Veranlassung 
hatten, weil sie ben Kollegienbesuc ber Stipendiaten zu überwachen hatten. Auszerdem 
erhielten sie auc noc besonderen Unterricht durch Repetenten. — Akademische Bildung 
war also für bie Präzeptoren nicht unbebingtes Erfordernis; es blieb jedem überlassen, 
feine Kenntnisse zu holen, wo unb wie er wollte. Das hing zusammen mit ber Art 
des Dienstes. Bei diesem kam es weniger auf bie wissenschaftliche unb pädagogische 
Durchbildung des Lehrers an, als vielmehr auf praktische Erfahrung unb geschickte 
Anwendung ber „Handwerksgriffe".

Schärfer als im Stuttgarter Symnajium spiegelt sic schwäbische Eigenart in den 
Rlosterschulen.25) Ihr Ursprung fällt in bas Zeitalter ber Deformation. Als durch 
ben Augsburger Religionsfrieden (1555) ein ungestörter Besitz ber eingezogenen Kloster- 
güter unb ein ruhiger Fortgang des Deformationswerts gesichert schien, traf Herzog 
Christoph bie Einrichtung, ba^ bie eingezogenen Mannsklöster feines Landes, 14 an 
Zahl, künftig statt ber Mönche junge Leute aufnehmen sollen, „um diese in dem Studio 
ber heiligen Schrift zu erziehen unb barauf zu bem öffentlichen Kirchen- unb Predigtamt 
zu gebrauchen". Die so entstandenen Schulen waren also von Anfang an Fachschulen 
zur Heranbildung von Theologen. Sie hieszen bis 1806 Klosterschulen, von ba an 
Seminarien. Ihre Zahl betrug ursprünglich 13, ba Herbrechtingen feine Schule besam, 
von 1599 ab noc 5, seit 1713 nur noc 4. Ihrem Dang nach zerfallen sie in zwei 
Arten, „niedere, mindere, grammatische Klosterschulen," bie sich nach ber 4. Klaffe ber \ 
Lateinschulen richten sollten (Blaubeuren unb Denkendorf) unb „mehrere, höhere, für- 
nembfte", bereu Schüler „ben höheren lectionibus", entsprechend ber 5. Klaffe zu- 
gewandt" fein sollten (ebenhausen unb Maulbronn).

An ber Spitze jebes Klosters staub als Alachfolger bes Abts ein vom Landesherrn 
eingesetzter „Prälat", ber „bie Verwaltung unb Administration beides in geistlicher
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und zeitlicher Verrichtung" haben sollte. Als Prälat hatte er Sit und Stimme im 
Landtag, was in Altwürttemberg schon genügte, um ihn mit einem Alimbus von Hoheit 
zu umgeben. Sehr häufig verband er damit noc die Stellung eines der 4 Seneral- 
fuperintendenten und Synodalmitglieds, was sein Ansehen noc erhöhte. Wit dieser 
hohen Würbe will cs freilich nicht recht stimmen, wenn bie „Pursch" zuweilen Selb 
zusammenlegen, um nicht nur ben Professoren, fonbern auc dem Prälaten Seschenke zu 
kaufen. Aoc im Jahr 1786 bebaust sic ein Prälat bei „den Herren Studiosen" für 
ein Einstandsgeschent „von wirklich grossem Wert".26) Da er infolge feiner Hinter 
viel auswärts beschäftigt war, würbe ihm für bie Verwaltung ber Klostergüter ein 
befonberer Beamter beigegeben, bem bie gesamte Otonomie unb Dienerschaft unterstand. 
Diese war sehr zahlreich: ber Samulus, ber zugleich Ehirurgus war, mit feinem De- 
hilfen, ber Speijemeister mit seinem personal, ber Hausjchneider, Küfermeister, Wessner, 
Werkmeister, Zimmermann, Weingartmeifter, Walbmeifter, Särtner, ber Diener bes 
Prälaten usw. Am Unterricht beteiligte sic ber Prälat mit 3, am Ende bes 18. Sahr- 
hunderts nur noc mit 1 Stunde. Die übrigen Lektionen erteilten 2 Lehrer, bie anfangs 
collaboratores, später praeceptores unb von 1752 ab professores hießen. Sm Rang 
stauben sie bem Klosterverwalter gleich. Wie ihr Eitel, so hob sic auch ihre äussere 
Stellung. Seit bem Ende des 17. Jahrhunderts bürsten sie ^traten unb ihren Sehalt 
in Selb beziehen, unb im 18. Jahrhundert war bie Stellung eines Klofterprofeffors 
fast so begehrt, wie bie eines Stuttgarter Spmnafialprofeffors.

Aac ber großen Kirchenordnuing sollten bei ber Aufnahme in bie Kloster 
schule bie begabten Kinder unvermöglicher Eltern befonbers berücksichtigt werben. In 
dieser Beziehung aber erfolgte später ein seltsamer Umschlag. Der große Andrang, ber 
sich naturgemäß einstellte (bie Alumni erhielten nicht nur Wohnung, Verpflegung, beizug, 
Bedienung, Unterricht, fonbern auc Licht, Einte, Papier, einen Teil ber Kleidung und 
Wäsche, dazu ein Safcbengclb) hatte bie ganz undemokratische Wirkung, daß man alles 
ausschloßz, was nicht bem Kreise ber „Honoratioren" angehörte. 3mmer neue Erlojie 
fenbet bas Konsistorium hinaus, um ben Zustrom in bem Sinne zu regeln, Daß „ge
meiner Leute Kinder" ferngehalten werben, wenn es ihnen an genügsamen alitteln jur 
Sührung ihrer Stubien fehle, „denn auc den geringen Lebensarten ober Professionen 
tonne es nichts schaden, wenn sie gute Köpfe finden". Aur wenn Waugel an tüchtigen 
Seuten fei, solle man auf jene zurückgreifen dürfen. Auszerdem war bestimmt, daß „einem 
Vater regulariter nie mehr als 1 Sohn im ministerio (Kirchendienjt) versorgt werben 
solle". _  Die Zahl der Aufzunehmenden war ursprünglich ebensowenig bestimmt als 
ihr Alter, ober bie Zeit bes Ein- unb Hustritts ober bie Dauer bes Aufenthaltes. 
Veterani ‘ fassen neben novitii, ba bie jeweils Hufgenommenen auf bie vexichiebenen 
Klöster verteilt wurden; bald waren es viele, bald wenige; bald tarnen sie im Juli, 
balb im November ober Dezember,27) unb bie Ältesten gingen, wann eben piä^e im 
Tübinger Stift frei würben. Das beste Beispiel für bie Regellosigkeit ber früheren Seit 
ist ber Hftronom Kepler; mit 13 Jahren (1584) kam er nac Adelberg, 2 Sahré später 
nach Waulbronn, bann nac Tübingen, bann wieber nac Waulbronn unb wieber nach 
Tübingen, bann zum brittenmal nac Waulbronn, wo er jetzt als veteranus so lange 
wartete, bis er einen Platz im Stipendium besam (1589). Spätere Erlajie haben die 
Diltür in all biefen Punkten beseitigt unb feste Linien für einen regelmäßigen Kreislou 
gesogen Von 1716 ab blieb ber jeweilige Jahrgang geschlossen beisammen unb wechselte 
nach 2 Jahren bas Kloster. Sm Jahr 1749 würbe bie Zahl der Auszunehmenden 
von bem Bedürfnis abhängig gemacht, maßgebend müsse dabei ber Öejichtspuntt fein, 
bass bie jungen Geologen mit bem 26. Lebensjahr eine Anstellung finben; infolge bavon 
war bie Zahl in ber nächsten Zeit ziemlichen Schwankungen unterworfen (20, 25, 30,
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36, 12, 19). Für normale Zeiten wird die Sahl 25 zugrunde gelegt. Das Lebensalter 
bcr Eintretenden sollte von da ab höchstens 151/2 Sahre betragen; die Zeit des Ein- 
tritts wurde auf ben 18. Oftober und die Dauer des Aufenthaltes auf 4 Sahre fest- 
gelegt. Doc kamen auc im 18. Jahrhundert noc viele Abweichungen von bcr Regel 
vor. Schelling, bcr spätere großze Philosoph, würbe im Alter von 113/4 Jahren von 
feinem Präzeptor Kraz in Alürtingen heimgeschickt mit derselben Begründung, womit 
einst ber Rektor von St. Afra ben jungen Lessing vor bcr Zeit aus der Fürstenschule 
entlassen hatte, nämlich: er könne nichts mehr in seiner Schule lernen. Obwohl weit 
unter bem normalen Alter stehend, bürste Schelling doc Herbst 1786 in dem oberen 
Kloster Bebenhausen, wo sein Pater Professor war, zuhören. Der 12 jährige saßz also 
auf berfelben Schulbant wie 17- unb 18jährige, unb er staub nicht hinter diesen zurück.
Crot solcher Leistungen musste er 1787 
—89 noc einmal ben ganzen Lehrstoff 
des oberen Klosters durchmachen, unb 
1789—90 zum brittenmal bic erste 
Hälfte bavon, bis er endlich, allerdings 
erst 153/4 Jahre alt, aus besonderer 
Gnade Aufnahme im Stift fanb.28) 
Beim Eintritt mussten sic die Alumni 
verpflichten, „auf seine anbere Profeszion 
als bic Theologie sic zu begeben". Aac 
bcr grossen Kirchenordnung gab es aber 
seinen Ersatz bcr Kosten im Falle des 
Amsattelns. Erst 1736 wirb angeorbnet, 
ba^ bcr Ersatz „unnachläszig" zu forbern 
fei. Catsächlic liess bas Konsistorium auc 
in Zukunft Alachsicht walten; man wollte 
offenbar feine „Alusztheologen" haben.

Die Hauptbedingung jedoch, an bic 
ber Eintritt in bie Klosterschule geknüpft 
war, war bas Land er amen. Auc 
biefe Prüfung geht auf die grosse Kirchen- 
orbnung zurück, bereu Ausgabe von 1582 
anordnete, daß „alljährlich in bcr Woche 
nac Pfingsten ein gemein Examen stattfinden soll, um bic loca vacantia in ben Kloster- 
schulen wieder mit ben Besten zu besetzen". Wegen biefer Zeit bcr Abhaltung hießz es 
„Pfingsteramen" (examen pentecostale). Tiefer Zeitpunkt galt aber nicht für bic Dauer. 
In bcr ersten Hälfte bes 18. Jahrhunderts wirb in allen Sommermonaten, von Juni bis 
September, geprüft, ohne bass eine bestimmte Ordnung ersichtlich wäre. Erst nachdem 
1749 bcr Eintritt ins Kloster auf ben 18. Oktober (ad terminum Lucae) festgelegt war, 
verschob man auc bas Landeramen auf ben Herbst, meist Anfang September. Jetzt hieß 
es examen solenne. Die Prüfung würbe in Stuttgart von ben beiden Pädagogarchen 
in Verbindung mit bem Konsistorium vorgenommen, unb zwar ursprünglich nur einmal 
mit jedem Prüfling. Wann es Sitte würbe, bie Prüfung zu wiederholen, steht nicht 
fest. Sicher aber ist, bass im 18. Jahrhundert zwei- bis viermaliges Erscheinen üblic 
war, ja bass einige sogar fünf- unb sechsmal ben Anlauf nahmen. Selbst ein Mann 
wie Ehr. §r. Schnurrer, bcr spätere Stiftsephorus unb Professor ber orientalischen 
Sprachen, fam fünfmal. Da ursprünglich sein Alter vorgeschrieben war, erschienen bie 
Bewerber eben möglichst früh unb wiederholten ben Dersuc so oft, bis bie Aufnahme 
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ober die endgültige Zurückweisung erfolgte. Das Konsistorium seinerseits duldete diesen 
Miszbrauch, weil er die Möglichkeit bot, bis zahlreichen jugendlichen Bewerber aufs 
gründlichste zu sieben. So erschienen also bei ber Prüfung gleichzeitig verschiedene Ab- 
teilungen. Die erstmals Aachsuchenden, die übrigens nicht gleichaltrig fein muszten, 
hiessen Petenten ober Competenten, die älteren Jahrgänge Exspektanten, weil sie 
die Aufnahme „erwarteten", und zwar exspectantes prima, secunda, tertia vice usw. 
Schon bas oben erwähnte Seneralreskript von 1749 bestimmte, daß feiner vor bem 
11. Jahr unb bann nur noc breimal erscheinen bürfe. Aber auc um biefe Vorschrift 
bekümmerte sic niemand. Don 1760—90 war es geradezu Regel, daß man vier- bis 
fünfmal erschien; ja in ber Liste der Prüflinge finden jic in der Regel auc noc einige 
Exspektanten fünfter Ordnung, so das also sieben Jahrgänge gleichzeitig zur Prüfung 
sic stellten. Erst im Jahr 1792 würbe bie Sache endgültig geregelt: Der potent bars 
höchstens 121/2 Jahr alt sein unb höchstens noc zweimal erscheinen (insgesamt also 
breimal). Diese dreifache Gliederung hat sic bis 1834 erhalten. Friedrich Schiller, 
wohl bie berühmteste Persönlichkeit, bie je durc bas Landeramen hindurchgegangen ist, 
trat wahrscheinlich im Dezember 1766 in bie I. Klaffe ber Ludwigsburger Lateinschule bei 
Präzeptor Eljäßzer ein unb gerbst 1767 in bie II. Klaffe bei Präzeptor Honold, einem 
berüchtigten Knabenschinder. Zwei Sahre später, Herbst 1769, erschien er erstmals als 
potent beim Sanderamen. Bei ber Sommervifitation, bie bem Landeramen vorausging 
(also nicht bei biefem selbst), erhielt er von bem Kreisschulinspektor, Rektor Knaus, bas 
Zeugnis, er fei ein hoffnungsvoller Knabe, dessen Aufnahme unter bie potenten dieses 
Jahres nichts im Wege stehe. Im Jahr 1770 berichtete derselbe Dijitator bei derselben 
Gelegenheit aufs neue, Schiller sei ein hoffnungsvoller Knabe, ber auf bem Pfade bei 
Wissenschaft nicht ohne Blüc vorwärts schreite, desgleichen 1771, als er zum brittenmal, 
demnac als Spfpcftant zweiter Ordnung erschien. Das vierte Pädagogarchenzeugnis 
vom Bahre 1772 lautete etwas weniger günstig: Schiller habe die Sortichritte der Dor 
jähre nicht ganz erreicht. Aicht lange barauf erfolgte bie große Wendung in seinem 
Leben. Des Herzogs Wille r^ ihn aus der Bahn des württembergischen Theologen 
heraus unb den Klosterschulen entging ber Ruhm, einen Schiller zum Schüler gehabt 
zu haben.29.

Zu ber Zeit, ba bie verschiedenen Sahresabteilungen noc gleichzeitig erschienen 
(i. 3.1768 3. 3. waren es 213 an Zahl), bie jungen Leute angetan mit kurzen Bein- 
tleibern unb schwarzem Frack, begleitet von ihren Eltern, Seschwistern, Lehrern, Der- 
wanbten, ba war es eine Art Sestversammlung, ein Ereignis nicht nur für bie baupt- 
stabt, fonbern für bas ganze Laub, bas mit Spannung auf ben Husgang ber Prüfung 
wartete. Und wem cs gelang, bie Palme zu erringen ober gar unter bie eisten zu tom- 
men, ber machte nicht nur sic selbst, fonbern auc seine Schule unb seinen Lehrer berühmt.

Die Anforderungen im Lau bey amen gingen ursprünglich nicht über bas 
Lehrziel hinaus, bas bie Kirchenordnuing ber III. Klaffe ber Partifularichulen steckte: 
für biefe war nun vorgeschrieben: lateinische Etymologie, bie kleine Syntax, dialogi 
Castellionis (eines Aeulateiners aus bem 16. Jahrhundert), Ajop ober Eerenz, aus: 
gewählte Briefe Ciceros. Es lag jedoc im Wesen ber Konturrensprüfung, baß bie 
Anforderungen mit ber Zeit sic steigerten, unb zwar geschah dies in doppelter Weise, 
einmal dadurch, baf? ganz neue Fächer hereinkamen, nämlic Sriechijch, Jebrüiic, 
lateinische Dersifikation, Logis unb Rhetorik, fobann dadurch, daß bie Leistungen in 
ben einzelnen Fächern immer höher getrieben würben. Um bie Witte bes 18. Sabr 
hunderts waren übrigens bie Anforderungen noch mäßzig. Die Schüler, bereu 5051 
erheblich schwankte (von 80—220), erschienen bamals in drei, bei geringer vab! in 
zwei Haufen, bereu jeder nur einen Sag lang geprüft würbe: vormittags latcinifdu
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Komposition, wobei merkwürdigerweise alle Jahrgänge ein und dasselbe Thema zu 
übersetzen hatten; nachmittags mündliche Prüfung in Latein, Sriechisch, Logit und 
Rhetorik. Hebräisc trat erst in den 70er Jahren als Prüfungsgegenstand auf, und 
zwar nur für die älteren Exspektanten. Was in den 80er Jahren von einem Wunder- 
finde bei dieser Prüfung geleistet werden konnte, dafür bietet ein Beispiel der schon 
erwähnte Schelling, der 1785, also im Alter von 101/2 Jahren, als Petent erschien 
und dabei über das Thema „Die Kunst zu schweigen" eine lateinische und griechische 
Komposition sowie fünf lateinische Distichen lieferte, 30) ober Hegel, der in feinem 
späteren Leben versicherte, er habe in seinem 12. Lebensjahre (1782) wegen feiner B3e- 
stimmung für das theologische Seminar (er blieb übrigens im Symnajium) die Woliiichen 
Definitionen von ber sogenannten Idea clara an erlernt unb im 14. Jahre die sämt- 
liehen Figuren ber Schlüsse innegehabt.30) Die wichtigste Arbeit war bas lateinische 
Argument, beffen Inhalt im 18. Jahrhundert meist moralisierend ober ber Zeitgeschichte 
entnommen war; „6 ober 8 Wochen vorher ererciren bie Präzeptoren ihre Schüler 
auf biefen fürchterlichen Zeitpunkt. 3st etwa kurz vorher eine Stabt niebergebrannt 
ober eine Pest in Konstantinopel gewesen ober eine Schlacht vorgefallen ober ein Komet 
am Himmel erschienen, so diktiren diese Herren Aufsätze darüber, bie bie jungen Leute 
übersetzen müssen, weil sie etwa glauben, ber Konjistorialrath nehme einen dieser Punkte 
zum Eraminalerercitium." 3 °)

Doc beruht bie Bedeutung bes Landeramens weniger in ber Höhe ber 
Anforderungen, als vielmehr in ber Rückwirkung, bie es auf bas gesamte höhere Schul- 
wesen in Württemberg ausübte. Diese Prüfung bildet bas wichtigste Slied im ganzen 
Schulsystem. Jahrhunderte hindurch hat sie in bie Form unb in ben Inhalt bes Anter- 
vichts eine Einheitlichkeit gebracht, die anbere Länder durc Stöße von Verordnungen 
nicht erreicht haben, unb nur bie Catsache, baß durch diese Prüfung bie Lehrziele in 
maßgebenber Weise feftgelegt waren, macht es begreiflich, baß Württemberg erst am 
Ende bes 19. Jahrhunderts einen amtlichen Lehrplan für seine Symnajien erhielt. Auc 
bas (oben erwähnte) hohe Waß von Bewegungsfreiheit, beffen sic bie lateinischen 
Lehrer zu erfreuen hatten, geht auf bas Landeramen zurück. Dieses war ben Lehrern 
Anreiz unb Stachel genug, alle Kräfte anzuspornen unb bie bewährtesten Siethoden sic 
zu eigen zu machen, ohne baß bie Behörde nötig gehabt hätte, mit amtlichen Vorschriften 
nachzuhelfen. Und noch eine Besonderheit bes württembergifchen Schulwesens hängt 
mit bem Sanderamen zusammen, bas ist bie frühe Ausbildung bes Prüfungswesens. 
Während anbere Staaten bis an bas Ende bes 18. Jahrhunderts ohne diese Form ber 
Wertung auskamen, hat Württemberg sie schon im 16. Jahrhundert eingeführt.

Aus ben Einrichtungen, welche bie Klosterschulen bei ihrer Srünbung erhielten, weht 
uns ber Seist ber Reformation unb bes Humanismus entgegen. Sic bürsten sic auc 
in ben ersten Jahrzehnten ihres Bestehens hoher Blüte nach außen und innen erfreuen. 
Als aber bie Theologie anßng, in leerem Formelnwesen zu erstarren, ba wic auch aus 
ben Klosterschulen ber lebenschaffende Seist, unb im 18. Jahrhundert treffen wir sie in 
einem Zustand völliger Erstarrung. Welche Stimmungen unb Anschauungen damals 
biefe Bildungsstätten ber Jugend erfüllten, bas zeigen uns am besten bie Statuten 
für bie Alumni ber ui oberen Klosterschulen vom Jahr 1757, also mitten aus 
ber Regierungszeit bes Herzogs Karl heraus. Auc aus ihnen sollen einige besonders 
charakteristische Sätze im Wortlaut wiedergegeben werben. „Alm Sottes Snade über 
sic zu vermehren, sollen bie Alumni sic bie fleißige Übung im Sebet nicht nur öffenK 
lic bei ben precibus, sondern auch privatim höchlich lassen angelegen fein. . . . Wo 
einer aus Zorn schwören würbe, ber solle in Carcerem gelegt unb bem Verschulden 
nac etliche Sag unb Aacht darinnen nach schwehre bes Verbrechens mit Wasser unb
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3r08 gefpeijet und unnachläfzig bestrafet werden. ... ie Alumni sollen jic des schänd- 
lichen Lasters Zu- und Dolltrinkens, auc alles unordentlichen Zechens und Spielens, 
und anderer dergleichen Üppigkeit in ober ausserhalb des Klosters gänzlich enthalten. 
Ungleichem sollen sie sic auc des Lesens schädlicher Bücher unb Romanen in und 
ausserhalb des Klosters gänzlich enthalten. Sie sollen sic ber Näpigkeit in allen Stücken 
befleissigen, auc des unzeitigen denuszes bes Obs unb andern Alajchwerts, auch un- 
nöthigen Frühstückens, Ehee- unb Caffe-Erinkens mit Verlust ber Zeit unb nöthigen 
Munterkeit sic enthalten, unb mit ihrer gesunden Miorgen-Supp begnügen. And die- 
weilen sie allein zum Stubiren gewidmet sind, und derhalben hiezu kein Gewehr ober 
Waffen, sondern allein ber Bücher bedärfen; so sollen dieselben zu seiner Zeit, weder 
in noch ausser ber Dakanz, auc nicht auf Keifen einiges Gewehr haben ober tragen. 
3n ihren Kammern unb Museis, unb wo bas Stubiren geübt wird, sollen sie alles in: 
gestümen Wesens mit klopfen, poldern, springen, preiffen, werfen, fingen, schreyen ober 
anderem sic enthalten unb stille seyn. Wer an einem andern etwas wiber die Statuten 
ficht ober hört, ber soll beffen treue Anzeige zu thun verpflichtet sein unb sich nicht 
durch ein unzeitiges Mitleiden ober Verschonen, hievon abhalten lassen. — Beim Eintritt 
ins Kloster sollen sie eine genaue Verzeichnis sowohl aller ihrer Bücher als anderer 
Meublen bem Prälaten übergeben, auch feines dergleichen ohne Wissen ber Dorgeietzten 
sic nachgehends saufen ober schicken lassen. Kein genus studiorum bars mit Abermaß 
zum Kaditheil ber anbern vorgeschriebenen Stubien betrieben werben. 3n ber Theologie 
sollen befonbers die Definitiones unb Dieta probantia Beweisstellen) grünblich gefaßt 
unb imprimirt werben. Auf bic Latinität sollen sie allen Fleiß anwenden, um es darinnen 
zur rechten Maturitaet unb Fertigkeit zu bringen, weswegen die Editiones mit beutichen 
Noten nicht sollen gestattet, in tractatione Autorum mehr auf bas Latein selbst, 
als anbere faum zu berührende Aebensachen gesehen werben; auc wirb 
befonbers bas Lateinisch-Reden, beffen fleißige Alumni von selbst unter sich nicht per: 
geffen von denen Vorgesehen privatim et publice, fürnehmlic in denen Disciplinen, 
so Lateinisch verfaßt finb, sorgfältig beybehalten unb getrieben werben. Die in ber 
Logic unb Historie aufgegebenen Pensa sollen die Alumni mit gehöriger Praeparation 
erlernen, damit sie in ber Lection mit beftänbigem Umfragen um so fertiger examinirt 
werben sönnen. Die Geographie unb Linguae vivae mögen zuweilen in ber Recreation 
unb einigen Kebenftunben, auc ex mathesi bic Arithmetic unb Geometrie in Privat- 
Collegiis, wo nicht in nöthigeren Pensis benen Alumnis fortzuhelien ratsamer lein 
möchte, pro scopo et capacitate auditorum tractirt werben. So sollen auch in den 
höheren Klöstern bas letzte halbe Jahr aus ber Moral unb Metaphysic. zu einigem 
Praegustu nur bie prima fundamenta unb feine academische Weitläuffigfeiten gestattet 
werben. Das Exercitium Hebdomadarium, welches nie zu weitläufig sein wirb, so 
von jedem Alumno selbst gefertigt unb noch eine wohl elaborirte ungezwungene Variation 
beygefügt werben. Alles unordentliche neugierige Lesen in fremben ober 311 ihrem scopo 
nicht taugenden, ober noch allzuhohen Büchern wirb nicht gestattet." .

Was an diesen Einrichtungen zunächst auffällt, ist bic klösterliche 2 ebene: 
orbnung, bie bei allem Wechsel ber Seiten bis ins 18., teilweise bis ins 19. Sahrhunbert 
feitgehalten würbe. An bie Klosterzeit erinnern vor allem bic Debets: und dnoachts: 
Übungen, bie ben Zöglingen neben ber religiösen Unterweisung oblagen: Worgew, Abend: 
unb Sischandachten je mit Gesang unb Bibellesen (auf 1 Kormaltag kamen 6 Kapitel 
ohne bie Psalmen31), dazu Katechijationen, Sottesdienste, gemeinsamer Öenuß bes "benpé 
mähte; selbst Forensingen und Desperlektion würbe bis ans Ende bes 18. Sahrhunderts 
beibchätten. - Klöfterlid) war ferner bie Kleidung, vor allem bic toga monastica, sine 
schwarze, ärmellose, bis auf bic Kniee reichende Kutte, bie als Überfleid befonbers 
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auszerhalb des Klosters getragen werden mußzte (bis 1807). Verboten dagegen war 
jede „Üppigkeit und Aufwand auf den Leib und das Maul, auc die ganz weltförmige 
Kleidung, die einzelne mit Hindansetzung der sie sonst zierenden modestie zu Schanden 
und Entdeckung ihres eitlen Sinnes sehen lassen." — Klösterlich war weiterhin die 
Absperrung von der Auszenwelt und Einschränkung auf die Klostermauern. Wer diese 
verlassen (in campum ire) wollte, der mußte erst die Erlaubnis des Prälaten einholen, 
was er am besten mit einigen lateinischen Versen tat. Die Erlaubnis sollte aber nur 
gewährt werben „bei tunlichem Wetter, wöchentlich einmal, selten zweimal; auc wenn

Friedrich Hölderlin als Jüngling

bie Zöglinge in campo feien, sollen 
sie allenthalben gedenken, wie sie 
in ben Augen Sottes, ber Engel 
unb ehrlichen Leute wandeln." 
Diesen Jünglingen war also ver- 
boten, was Leute biefes Alters so 
mächtig anzieht unb bilbet, bie 
Aatur. Hur hinter Klostermauern 
bürsten sie bafür schwärmen. In 
Feld unb Walb herumzustreifen, in 
heiterem Spiel sic drauszen zu 
tummeln, bie mächtig wachsenden 
körperlichen Kräfte zu betätigen, 
war ihnen nicht gestattet. Der 
ordinäre Rekreationsort — hieß 
es in ber Vorschrift — fei im 
Sommer ber Klosterhof, wo es 
stets ordentlich, ehrbarlich, beschei- 
ben, ohne Sespring, Seschrei, 
Kälberei unb dergleichen zugehen 
müsse; zur Winterszeit aber sollen 
sie einen bescheidenen Spaziergang 
im Dorment (Hausgang), machen. 
Unb wie sie von ber Aatur ab- 
gebrängt waren, so bürste auc 
Welt unb Leben nicht auf sie wir- 
ken. In ben Jahren bildsamer 
Jugend, wo Charakter unb Sitten 
bie entscheidende Richtung ans 
nehmen, lebten sie in völliger Welt- 
abgeschiedenheit, nur auf sic selbst angewiesen, auf Schritt unb Tritt eingeengt durc 
Polizeivorschriften, Warnungen, Drohungen, Verbote. Auc ber persönliche Umgang mit 
ben Lehrern, ber bas Herz hätte erwärmen unb ben Charakter stärken sönnen, entsprach 
nicht ber Klostergepflogenheit. Unb dazu noch bie planmäßige Erziehung zum Denunzianten- 
tum! Das Anzeigen des Kameraben wirb zur Pflicht gemacht; wer sie erfüllt, genießt 
ben besonderen Schut bes Prälaten. Unwillkürlic taucht angesichts dieser mönchisch- 
harten Lebensordnung bie Gestalt bes Denkendorfer Schülers Hölderlin vor uns auf, bes 
Jünglings mit bem weichen anschluszbedürftigen Semüte unb mit dem innigen Aatur- 
gefühl, ber 2 Jahre seiner Jugendzeit (1784—86) hinter Kloftermauern vertrauert hat.

Als Strafen waren vorgesehen: Entziehung bes Eischweins beim Wittags unb 
Abendessen (»caret semel, bis etc.«); öffentlicher Verweis vor bem Kollegium, Karzer, 
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Pzinuntersetzen in der Lokation, Bericht ans Fürstliche Konsistorium. Weitaus die häufigste 
von diesen Strafen war das Kurieren. Aber gewöhnlich würbe ber so Bestrafte- buurch 
bie Spenben feiner Freunde mehr als genügend entschädigt; in Blaubeuren (wohl auch 
sonst) kam es wiederholt vor, das ber Kavierende ganz und gar betrunken vom tische 
wegwantte. Wie zahlreich solche Strusen verhängt werben mußten, geht daraus hervor, 
hass im Karentenbuc von Blaubeuren bie Strafen von 10 Jahren geradezu 100 Seiten 
füllen32). Aber alle diese Strafen tonnten nicht verhindern, daß bie strenge Klosterzucht 
immer wieber aufs gröblichste verlegt würbe; überhaupt, bie Früchte biefer Erziehung 
waren sehr unerfreulich: Reibereien ber Zöglinge untereinander, Roheiten in Wort und 
Wert, Prügeleien sogar während ber Lektionen des Prälaten, Auflehnung gegen die Xehrer, 
Abneigung gegen bie Anstalt, Miszachten aller Vorschriften. Um ihren Sreiheits: unb 
Sreubenbrang zu befriedigen, stahlen sic die Alumnen hoch hinaus und schäkerten mit den 
Mädchen in den Spinnftuben; ober sie holten Unberufene herein unb bann sahen die 
geheiligten Klofterräume, wo man bie Weltluft nicht kennen sollte, Mausereien, ATum: 
mercien, Erintgelage unb anbere Ausschreitungen. Alatürlic vermochten bie Erlasse, 
bie bas Konsistorium sandte, bem Unwesen nicht bäuernb zu steuern. Dazu hätte man 
bie ganze Erziehung auf anderer Srundlage aufbauen müssen.

' So eintönig bas Klofterleben im allgemeinen verlief, so hatte es doch auch einige 
Höhepunkte, bie erwünschte Abwechslung schufen. Ein Ereignis war es, wenn eine 
neue Promotion eingeliefert würbe. Da tarnen zu Fuß unb zu Wagen nicht nur die 
neuen Zöglinge mit ihren Anverwandten herbeigeströmt, fonbern aus ber ganzen dachbar- 
schaft versammelte sic vollzählig bie Honoratiorenschaft und. genoß behaglich die dait 
Freundschaft, bie bas Kloster an solchen Sagen freigebig übte. Sine Unterbrechung 
brachte auch bie Visitation, bie von Zeit zu Zeit ftattfanb. Da tarnen bie gestrengen 
Ferren aus Stuttgart mit ihrer Dienerschaft angefahren, nämlic ber Direktor bes 
Kirchenrats, einige Konfiftorialräte, Sekretäre, Köche, Kutscher, Beamte. Die Dilitation 
bes Klosters Maulbronn vom Jahr 1789 bauerte 12 Sage (15.—26. Suni). "edglich 
war offene Sasel, zu welcher die benachbarten Dekane, Geistlichen usw., bie ber Kommission 
aufwarteten, gelaben waren. Fremde Weine unb Sauerwaffer hatten die Herren von 
Stuttgarb mitgebracht. Dabei erscheint eine slut von Anreden und Öedichten beim Emp: 
fand unb Abschied, ber unter Posaunenschall ftattfanb, beim Beginn unb Ende ber 
Prüfungen . . . Ss war eine ber letzten Schaustellungen ber alten Regierungsmeile, 
bie sich hier in ihrer ganzen Breite und Behaglichkeit noch erging, während in benielben 
Sagen in Versailles Bewegungen sich entwickelten, welche die Keime einer oberen C T 
nung ber Dinge in ihrem Schosse trugen."33)

Sin erfreulicheres Bild erwartet man von bem wissenschaftlichen AeDen In 
Sen Klo ft erseh ulen. Denn wo in aller Welt waren bie Doraussehungen für einen 
erfolgreichen Unterricht so vereinigt wie hier? Ein vortreffliches, mit gutem Schuliac 
ausgerüstetes, an ernste Arbeit gewöhntes Schülermaterial, tüchtige, durc die einträglichen 
Stellen angelockte Lehrer, Anspornung bes Wetteifers durc vierteljährliche Rotationen. 
Verglichen mit bem Stuttgarter Symnajium hatten die Klosterschulen auch ben Vorzug, 
baff ber Unterricht einheitlich geordnet unb für alle Schüler gleich verbindlich' war. 
Unb wenn bie Anregungen unb Bildungskeime fehlten, bie in einer grossen Stabt von 
selbst zugetragen werben, so war doc Erjatz genug vorhanden in der voUftanbigen 
Konzentration ber Schüler auf bie Zwecke bes Unterrichts, in ber gänzlichen Abwesenheit 
alles beffen, was zerstreuen unb ablenken sonnte. Erot dieses günstigen Uährbobens 
ist von einem Blühen der Wissenschaften im 18. Jahrhundert wenig zu bemerken. Oben: 
an steht unter ben Ursachen bie Einseitigkeit und Dürftigkeit bes Bilbungsftoffs, Den 
bie Klosterschulen barboten. Als Fachschulen für künftige Geistliche lehrten sie eigentlich 
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nur Eheologie und Philologie; Sriechisc und später auc noc Hebräijc waren dabei 
nicht Wahl-, sondern Pflichtfächer. Die Schüler der niederen Klöster besamen nac der 
großen Kirchenordnung in 27 Stunden zu hören Religion (6 Stunden), lateinische 
Brammatit und Lektüre (Cic. epp., de senectute, de amicitia, Vergil, Ovid), Sriechisc 
(Neues Testament, Renophon Eyrop.), dazu Dialektit und Rhetorik, die Schüler der 
oberen Klöster in ebenfalls 27 Stunden: Religion, lateinische Srammatit und Lektüre 
(Vergil, Cic. oratt.), Sriechisc (Xenoph., Dem.), dazu eine lectio sphaerica. Für beide 
gingen schriftliche Übersetzungen, musikalische und gottesdienstliche Übungen nebenher. 
Im 17. Jahrhundert trat auc noc Hebräisc in den Kreis der Unterrichtsfächer ein, und 
zwar nac der Örammatit des Geometers Schickhardt. An diesem Anterrichtsplan ist in 
den nächsten 2 Jahrhunderten einiges geändert, aber nichts verbessert worden. Eine 
Verbesserung war es sicher nicht, wenn Renophon und Demosthenes der oben Abhandlung 
des Chrysostomus „über bas Priestertum" weichen mussten, bie noc zu einer Zeit gelesen 
würbe, wo die Jesuitenschulen Homer, Platon, Demosthenes, Chutydides in ihren Lehr- 
plan ausgenommen hatten. Erst \c77f 44 Jahre nac ihrem Erscheinen, würbe bie 
Sesnersche Chrestomathie zugelassen. Die deutsche Sprache blieb gänzlich ungepflegt unb 
verachtet, auc im täglichen Umgang verpönt. Der Seschichtsunterricht bestaub barin, 
ba^ während ber Mahlzeiten aus einem Abriß ber Kirchengeschichte vorgelefen würbe. 
Erst nachdem Prälat Bengel in Denkendorf dieses Fac in feinen Stundenplan ausgenommen 
hatte, verorbnete bas Konsistorium (1750), das Essichs Kompendium mit jeder Promotion 
durchgenommen werben sollte. Damit war ber Seschichte eine Bedeutung zuerkannt, bie 
anderen Fächern bis 1793 versagt blieb. Denn Seographie, lebende Sprachen unb Alathe- 
matit bürsten nur in ben Erholungsstunden unb im Privatunterricht betrieben werben. 
Solche Zustände herrschten in ben württembergischen Klosterschulen bis an bas Ende 
bes 18. Jahrhunderts, während bie sächsischen Fürstenschulen schon in ben 20 er Jahren 
desselben ihre eigenen Fachlehrer für Mathematik, Französisch, Beschichte unb Seographie 
hatten. Unb so engbegrenzt ber Stoff war, so einseitig ber Betrieb, einseitiger noc 
als im Gymnasium illustre. Überall Sedächtnisdrill unb formale Abrichtung! An- 
eignung ber lateinischen Sprache als solcher war Selbstzweck, obwohl diese längst auf- 
gehört hatte, Verkehrssprache zu sein. urc biefen geistlosen, oben Betrieb würbe auc 
ber einzige Vorzug aufgehoben, ben biefes Unterri^tsfpftcm überhaupt hatte, nämlich 
bie Konzentration auf ein Hauptfach.

Man sieht: eine freiere, edlere Geistesbildung war nicht zu holen in einer Anstalt, 
wo jeder erfrischende Hauch, jedes Wecken ber geistigen Kraft fehlte. Welc ein Segen- 
sah zwischen biefen vom Konsistorium beaufsichtigten Klosterschulen unb ber von bem 
Herzog selbst gegrünbeten unb geleiteten Karlsschule! Wenn wir mit bem Wort „Karls- 
schüler" bie Vorstellung „einer umfassenden, vielseitigen Seistesbildung, eines freien, 
weiten Blickes, eines offenen Verständnisses für geistige Interessen aller Art",34) einer 
besonderen Brauchbarkeit im Leben verbinden, so ruft uns ber Aame Klosters chüler bie 
ganze Engherzigkeit, Beschränktheit unb Schwerfälligkeit ins Sedächtnis, bie biefen alt- 
württembergischen Bildungsstätten anhaftete. Die Aufsichtsbehörde tat nichts, um ben 
Schutt ber Jahrhunderte wegzuräumen. Schon bie Rücksicht auf. ben Prälaten, ber 
gar hoc im Ansehen staub, machte vorsichtig. So sonnte es 8- 3. geschehen, daß bie 
Visitationen, bie alle Jahre hätten stattfinden sollen, oft Jahrzehnte hindurch unterblieben. 
Die Folge war, ba^ bei Lehrern unb Schülern ein Schlendrian unb eine Aüsziggängerei 
einriffen, die an sic schon fein frisches wissenschaftliches Leben aufkommen liessen. Heben 
ben eigentlichen Vakanzen (an Ostern 14 Cage, im Herbst 3 Wochen) häuften sic bie 
freien Sage unb Wochen immer mehr, ohne das bie Zöglinge zu fruchtbarer unb zweck- 
mäßiger Ausnutzung biefer Freizeit angeleitet worben wären, unb bie Zahl ber Unters 
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richtsstunden ging so zurück, daßz 3. 33. in Denkendorf im Jahr 1785 nur noc 19 
wöchentlich gegeben wurden. Heben anderen Übeln war aüsziggang geradezu ein „Erb- 
stück der Klosterschulen" geworden 35).

Die zahlreichste Gattung von höheren Schulen bildeten die Partikularschulen (so 
genannt im Segensat gegen die Universitas literarum) ober Erivialschulen (von 
trivium Grammatik, Rhetorik, Dialektik). Ihre Zahl betrug im Jahr 1768 51 bzw. 
wenn man das (feit 1810 bayrische) Weitlingen (an ber Wörnitz) mitrechnet, 52 36), 
nämlich: 27 ob ber Staig (Alpirsbach, Altensteig, Balingen, Blaubeuren, Hüblingen, 
Calw, Dornstetten, Ebingen, Freudenstadt, Herrenberg, Hohentwiel, Kirchheim, Leonberg, 
Münsingen, Hagolb, Aleuenbürg, Hürtingen, Heussen, Pfullingen, Rosenfeld, Sindelfingen, 
Sulz, Tübingen, Cuttlingen, Urach, Wildbad, Wildberg) unb 24 nieb ber Staig (ack- 
nang, Beilstein, Besigheim, Bietigheim, Bottwar, Brackenheim, Cannstatt, Sochsheim 
[seit 1806 badisch], Söppingen, Groningen, Süglingen, Heidenheim, Knittlingen, Laufen, 
Ludwigsburg, Alarbach, Möckmühl, Murrhardt, Aeustadt, Schorndorf, Daihingen, 
Waiblingen, Weinsberg, Winnenben) — also bei 5—600 000 Einwohnern 51 Latein- 
schulen, während bas heutige Württemberg bei 21/3 Millionen 57 selbständige und 4 
an Realschulen angegliederte Lateinschulen besitzt. Von biefen hatte die Anatolische 
Schule in Tübingen (vom Österberg so benannt) feit 1714 einen Rektor unb 3 Präzeptoren, 
entsprach also ungefähr dem, was wir ein Progymnasium nennen; 7 weitere Schulen 
waren ums Jahr 1768 3 klassig (Calw, Söppingen, Ludwigsburg, Hürtingen, Schorndorf, 
Arach, Winnenben); 18 Stäbte hatten 2 Lateinlehrer (acknang, Bietigheim, Brackenheim, 
Cannstatt, Groningen, Laufen, Mlarbach, Aeustadt, Vaihingen, Waiblingen, Weinsberg 
— Halingen, Böblingen, Herrenberg, Kirchheim, Xeonberg, Aagold, Sindelfingen) ; alle 
übrigen begnügten sic mit 1 Klaffe. Doc waren die Verhältnisse, was Zahl unb Art 
ber Lehrer betrifft, vielen Schwankungen unb mancherlei Unsicherheit unterworfen. Von 
ben genannten 3klassigen Schulen tonnte im Jahr 1768 nur Ludwigsburg unb llrac 
sic dreier Präzeptoren rühmen; Calw, Winnenben unb Hürtingen hatten 2 Präzeptoren 
unb 1 Kollaborator, Söppingen unb Schorndorf 1 Präzeptor unb 2 Kollaboratoren. Wo 
2 Klaffen bestauben, unterrichtete gewöhnlich 1 Präzeptor unb 1 Kollaborator, zuweilen 
auc 1 Präzeptor mit einem Diakonus ober einem deutschen Provisor. Sindelfingen begnügte 
sic gar mit 2 Provisoren unb in Backnang hatte damals Kollaborator Riedel auf feine 
eigenen Kosten einen lateinischen Provisor gemietet, weil er selbst in ber deutschen 
Schule gerabe genug zu tun hatte. An mehreren Orten war nämlich die lateinische 
Schule gar nicht streng von ber deutschen getrennt. Halb gab ber deutsche Schulmeister 
im Nebenamt noch lateinische Stunben, halb unterrichtete ber lateinische Lehrer nebenher 
noch an der deutschen Schule. Und wenn infolgedessen die Schülerzahl auf 200 unb 
mehr anschwol (so in Knittlingen), so hatten bie Lehrer gar nichts dagegen einzuwenden. 
Floßz doc bas Schulgelb in ihre Casche, unb biefe war eines solchen Zuflusses recht 
bebürftig.

Die meisten dieser Schulen waren von ben Semeinden gegrünbet, unb wo biefe 
bauernb die Mittel besaßen, ihre lateinischen Schulen auch zu unterhalten, ba verblieb 
ihnen auc bas Ernennungsrecht; bie Gemeindeverwaltung wählte also ben lateinischen 
Lehrer, das Konsistorium ließ ihn durc ben Pädagogarchen in Stuttgart prüfen (f. S. 170 f.) 
unb ber Seheime Kat bestätigte ihn. Wo ber Staat einer Semeinde unter bie Arme greifen 
mußte, ba suchte er auch das Ernennungsrecht in seine Hand zu bekommen. Dann gingen 
bie Meldungen durc bas Konsistorium an den Seheimen Kat. Doc waren bie Der- 
hältniffe hier wie bei ber Klassenzahl wechselnd unb unsicher. Sicher aber ist, baß eine 
große Anzahl von Gemeinden bis in die Zeiten des Königs Friedric bas Ernennungs
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recht ausgeübt hat (einige wenige davon haben es ja bis in die Segenwart sic zu 
erhalten verstanden). Ein öffentliches Ausschreiben der Stelle fand nicht statt. Die 
etwaigen Anwärter mochten zusehen, wie sie die Sache erfuhren. War ber Kandidat 
noc jung und unbekannt, so mußte er eben selbst feine Fähigkeit in bas rechte Licht 
stellen; darum legte mancher eine lateinisch abgefaßte Reibung bei, manchmal sogar 
in Poesie. Auc zu anbern Mitteln griff man: Als Präzeptor Ruthard von Aeuffen 
sich um bas Präzeptorat an ber I. Klaffe in Tübingen bewarb (1760), machte er geltend, 
feine Frau fei in Tübingen geboren unb stamme von 15 Ahnen ab, die alle in Tübingen 
geboren feien unb ansehnliche Ämter bafelbft bekleidet haben. Sein Segenbewerber 
Kreß bagegen, bisher Keller-Famulus („Pinzern") im Stift, erklärte sich bereit, im gälte 
feiner Ernennung eine ber Töchter des verstorbenen Präzeptors Sräter zu heiraten, 
ber feine gamilie in größter Dürftigkeit zurückgelajsen hatte.37) Wenn ein Lehrer sic 
schon einen Kamen gemacht hatte, etwa durch Erfolge im Landeramen, bann streckten 
bie Gemeinden förmlich bie Hände nac ihm aus. Joh. gerber von Kürtingen, bei 
frühe schon eine hervorragende Lehrbefähigung zeigte, würbe zu einer Zeit, ba er noc 
Stipenbiat war, von 3 Stäbten zum Präzeptor begehrt. Um einen solchen Lehrer von 
Ruf zu bekommen, waren bie Stäbte gerne bereit, größere Reisekosten zu bewilligen, 
bie Vesoldung zu erhöhen ober eine geräumigere Wohnung für Unterbringung ber Kost- 
gänger zu schaffen.

Die Orts auf sicht über bie Lateinschulen führte bas Scholarchat, beitehend aus 
dem Pfarrer mit bem Amtmann, dazu „zween ober drey fromme, gottesjörchtige, ver- 
ftenbige, erbare unb — wa maus gehaben mag — Nenner bie geftubiert haben". Der 
eigentliche Dorjtand war ber Pfarrer (bzw. Dekan), ber bie Verpflichtung hatte, regel: 
mäßige Schulbesuche auszuführen, bie Versetzung zu leiten unb in allen Stücken bas 
Wohl ber Schule zu förbern. Die Oberaufsicht führte im Kamen bes Staates bas 
Konsistorium, in dessen Huftrag einer ber beiben Pädagogarchen bie alljährliche Visitation 
vornahm.

Die Lateinschulen hatten in erster Linie bie Huf gäbe, auf Sanderamen unb 
Klosterschule vorzubereiten. Da aber für ben Übergang zur Hochschule keinerlei Alters- 
grenze festgesetzt war, so sonnten sie ihre Schüler auc unmittelbar an biefe abgeben, 
was oft genug geschah. Mhland 3. 33. begann seine akademischen Stubien mit 14 Suhren. 
Die Mehrzahl ber Crivialschüler bilbeten übrigens nicht bie künftigen Klosterschüler unb 
Stubenten, fonbern bie künftigen Handwerker, Landwirte, Kaufleute unb dergleichen. 
Es war nämlich Sitte, baß jeder „bessere" Bürger feine Söhne ber Lateinschule über: 
gab, weil nur hier eine über bie Volksschule hinausgehende Bildung zu holen war. iiit 
diesen verschiedenen Zwecken, benen sie biente, ist auc bie Kulturaufgabe ber württem- 
bergischen Lateinschulen umschrieben. Kn Verbindung mit ben Klosterschulen schufen sie 
den begabten Köpfen ber unteren, unbemittelten Volksschichten bie Möglichkeit, in die 
oberen, führenden Kreise emporzusteigen, wodurch diesen immer wieber frisches Blut 
zugeführt würbe. Sobann verbreiteten sie bie ihnen eigentümliche Form ber Bildung 
auc unter ben bürgerlichen Kreisen, bie anderwärts ihre Söhne ber Volksschule über- 
gaben. Hub wenn auc bie Lebenswege mit bem 14. Sahre auseinandergingen, so 
blieb doc einem Seil bes Beamten- unb bes Handwerkerstandes bas Bewußtsein einer 
gemeinsamen Bildungsunterlage unb gemeinsame Jugenderinnerungen. Es ijt aljo 
begreiflich, wenn bie kleinen Landstädte im 18. Jahrhundert mit Stol$ auf ihre Latein- 
schulen faßen unb mit Selbstbewußtsein bie bedeutenden Männer nannten, bie aus ihnen 
hervorgegangen waren.38) Diese hohe Meinung von bem Werte ber Lateinschulen ist in 
Württemberg geradezu Überlieferung geworben unb hat auc einiges dazu beigetragen, 
sie bis heute zu erhalten.
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Der Unterricht in den Erivial chulen zeigt nac dem früher besagten feine 
neue Seite. Alle höheren Schulen hatten ja dieselbe Oberbehörde, denselben Seist, 
dieselben Srundsätze, dieselben Lehrziele, dasselbe Übermaß von Latein, dieselbe Der- 
nachlässigung der übrigen Fächer, denselben formalistischen Betrieb, denselben Sedächtnis- 
drill. Die Landpräzeptoren schauten nac Stuttgart, wo das Landeramen gehalten 
wurde. Was dort geschah, mußzte auc bei ihnen geschehen. Als Söriz mit feinem 
Entwurf für das Gymnasium illustre durchgedrungen war, erhielt er sofort den 
Auftrag, auc für die Crivialschulen einen Plan nac denselben Srundsätzen zu entwerfen. 
Wenn einmal ein Lehrer in feiner Schule einen freieren Seist walten lief? und auc 
noc andere Ziele verfolgte als die Vorbereitung auf das Landeramen, so war dies 
das ausschlieszliche Verdienst einer selbständigen Persönlichkeit, die sic nicht in die 
hergebrachte Schablone einschnüren lief?. Die meisten Lehrer nahmen feinen allzu hohen 
Slug, sondern begnügten sic mit der nächstliegenden, schwierigen aber lohnenden Auf- 
gäbe, der Vorbereitung auf bas Landeramen. Was in diesem vorkam, bas trieben 
sie mit Macht, was nicht vorkam, bas schoben sie auf die Seite, bas Konsistorium in 
Stuttgart mochte anorbnen, was es wollte. Der Erfolg bei biefer Prüfung wog schwerer 
als selbst bas Zeugnis des Pädagogarchen. Wenn ein Lehrer hier feine Leute „durch- 
brachte", staub sein und seiner Schule Ruhm auf festen Füszen. Dann war er auch 
feiner Semeinde gegenüber ein gemachter Mann; benn ber Ruhm ber Schule strahlte 
auf bas Städtchen zurück unb brachte diesem und dem Lehrer einen greifbaren, nicht 
unerwünschten Sewiun durc die auswärtigen Zöglinge, die sic bei solchen erprobten 
Lehrern halb einzustellen pflegten. Eine gute Lateinschule mit einem solchen Pensionat 
zu besitzen war ber Ruhmestitel manches württembergischen Städtchens.

Wenn ber 14jährige Erivialschüler feine Schule verlief?, hatte er eine kleine 
Sammlung logischer unb rhetorischer Definitionen mechanisch auswenbig gelernt. Er 
verstaub ein wenig Hebräisch, etwas mehr Sriechisc unb sehr viel Latein; er las Vergil 
unb Horaz, er übersetzte auc schwierige Aufgaben in biefe Sprache unb er sonnte barin 
ein wenig dichten. In allen anberen Fächern aber war er Fremdling; benn alles, was 
wir unter Realien verstehen, blieb dem Privatunterricht ober dem guten Willen des 
Lehrers überlassen. Für Religion war auszer Freitag, ber nac alter Übung ben »sacra« 
gehörte, seine befonbere Stunde angesetzt; doc boten die Sottesbienfte unb die Dor- 
bereitung barauf, bie Andachtsübungen unb bas JHemorieren Ersatz genug. Auc etwaige 
musikalische Übungen bienten ausschliesslich dem Bedürfnis des Sottes bleustes. So mangels 
haft diese geistige Ausrüstung fürs Leben war, eines nahm ber Lateinschüler doc als 
wertvollen Besitz von ber Schule ins Leben hinaus: eine ernste unb strenge Ansicht 
vom Lernen unb bie eigene Gewöhnung an ernste unb strenge Arbeit.

Die äußere Stellung ber Präzeptoren war bescheiden unb dürftig, eine 
Mittelstufe zwischen ben Seitlichen unb Schullehrern. Alac ber Kirchenordnung erhielten 
sie neben dem Schulgeld, wofür sie allerdings bie Einte beschaffen mußzten, und neben 
ben bürgerlichen Autzungen „je nach Gestalt und Gelegenheit bes Orts ein gewisse not- 
turfftige Competentz unb Underhaltung". Im Jahr 176786) schwankt bie Besoldung 
zwischen 133 fl. unb 361 fl. Der Durchschnitt mag 170—180 fl. betragen haben. Der 
Rektor ber Anatolischen Schule bezog im Jahr 1738: 2 86 fl., bie brei Präzeptoren 207, 
197, 184 fl. (ber erste Professor ber Theologie in Tübingen 603 fl., ber Spezial 408 7l)30.). 
Diese Besoldung setzte sic aus den verschiedenartigsten Bestandteilen zusammen: Selb 
vom Bürgermeisteramt, von ber Amtspflege, vom Heiligen (b. i. von ber Kirchenpflege), 
vom Spital, vom Armenfaften. Dazu fommen „Legate", „Sratiale", Dinkel, Haber, Gerste, 
Stroh zum Einbrennen, Reisach, Küchengarten, Krautgarten (einmal für (000 Setzlinge), 
Baumgarten, Wiesen, Martinsbazen, Ostereier, besondere Belohnungen für Orgelspiel, für



183
Das höhere Schulwesen.

Weihnachtsgesang, für Seichen und Hochzeiten, pro administratione coenae 30g schul 
dels, Sessen 1öhe im 18. Jahrhundert ziemlich verschieden ist, bezieht der lateinische 
Lebler an mehreren Orten nicht nur von seiner eigenen Klaffe, sondern auch von "beut- 
fclien Schülern"; zuweilen muss er einen Seil davon dem Provisor überlassen.

Einen rechtlichen Anspruch auf Stellvertretung, Ruhegehalt ober 2 il 
wen Versorgung hatten die Landlateinlehrer nicht. Wurde der Präzeptor trank, 10 
mußte er selbst für feine Stellvertretung aufkommen. Wurde er dienjtunjähig, 10 konnte 
sich bie Stabtverroaltung allerdings kaum der Pflicht entziehen, ihm ein Leibgebing aus- 
uifehen, zumal wenn er längere Zeit in ber Gemeinde gewirkt hatte; aber-bie -eptung 
war freililig, von bem guten Willen ber Stabtverroaltung abhängig, oft nur nach 
unerquicklichen Verhandlungen zwischen ben beteiligten Stäbten erhältlich; und gerade 
biefe Iinsicherheit und Abhängigkeit lastete schwer auf bem Staube. . Sing der Zehrer 
mit Sob ab, ohne Vermögen zu hinterlassen, so waren seine Angehörigen vollem s übel 
baran. Die Witwe erhielt zwar auc einen Beitrag aus bem fiscus Charitativus un 
in ber Kegel auc bas Snadenquartal. Aber jener war klein und dieses bauerte nu 
1 4 Jahr. Hus diesen Verhältnissen heraus erklärt es sich, daß bie Lehrer 10. lange 
als"möglich im Dienste blieben. So hatte Leonberg im Jahr 1768 einen 73 jährigen 
Präzeptor, ber zwar kaum mehr recht hörte und ganz entkräftet war (viribus maxime 
exhaustis), trotzdem aber feines Amtes weiter waltete; unb Herrenberg befaß bama s 
einen lateinischen Präzeptor, ber trotz feiner 80 Sahre noc eine außerordentliche 2eb: 
Lästigkeit entwickelte unb, wie ber Pädagogarc besonders hervorhebt, einen vorius 
losen Lebenswandel führte (vita est ab omni reprehensione vacua). .

Mit bem Gehalt hängt zusammen ber Rang. Doc kann man bapon eigentlich 
nicht reben, benn in ber amtlichen Rangordnung werben die höheren Lehrer vor 94 
überhaupt nicht aufgeführt, unb ben Lateinlehrern wurde auc nicht durch besondere 
Verorbnungen (wie ben Stuttgarter Lehrern unb ben Klofterprofefforen) ein Kang am 
gewiesen. In ber Beamteneinteilung von 1739 stehen bie Präzeptoren mit weniger als 
200 fl. Befolbung an 7., b. h. an letzter Stelle; bie mit mehr als 200 st. an 6. Stelle. 
Doc ist bas nur eine Einteilung nac Besoldungsklajsen. So stauben bie Rateinlehrer 
in allen Stücken nicht nur hinter ben Vertretern ber übrigen gelehrten Berufe, Jondern 
auch hinter ihren Kollegen in Stuttgart unb hinter ben Pfarrern erheblich zuüict.le 
mußten es bitter büßen, baß sie keinen geschlossenen, einheitlichen Stand barßelltcn; 
beim dazu fehlte ihnen bie Gleichartigkeit ber Vorbildung unb ber gesellschaftlichen Stellung. 
Die Unzulänglichkeit ihrer Bezüge zwang sie, auf Kebenverbienft auozugehen, in erster 
Linie auf Privatstunden — nicht zum Autzen ihres Hauptberufs, weshalb bie Bcborbc 
sich auch öfter veranlaßt sieht, vor solcher Zersplitterung ber Kräfte zu warnen.

Unb welche Arbeit mußten bie Lehrer für biefe kärgliche Bezahlung leisten. 
Unter viel schwierigeren Verhältnissen sollten bie ein- unb zweitlassigen Schulen ba$ 
selbe Ziel erreichen wie bie mehrklaffigen ober bas Symnajium in Stuttgart. Die 
Lehrer hatten also immer eine Anzahl Klaffen nebeneinander. Adhrend bie eine 
unmittelbaren Unterricht genoß, löste bie anbere eine schriftliche Hufgabe. 3a gab’s viel 
Korrekturen unb viel Ärger unb allerdings auch viel körperliche Strafen. Denn 
bas hauptmittel, bie Sedächtnisarbeit immer rege zu erhalten, war ber Stock. Wenn 
bie württembergischen Präzeptoren ben Ruhm genoffen, bie besten Lateiner heranzubilden, 
so stauben sie anderseits auch in bem Kufe, bie ärgsten Prügelmeijter zu sein. . "lan 
braucht nicht alles für bare Münze zu nehmen, was über bie Erfindsamkeit ber fd;wä= 
bischen Präzeptoren in Strafen unb Schimpfwörtern aller Hrt erzählt würbe; so viel 
bleibt immerhin sicher, baß ihre Schulzucht vielfach in rohes prügeln ausartete unb 
baß bas Konsistorium wenigstens im 18. Jahrhundert nicht dagegen einfehritt ).
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Anerfreulic war an vielen Orten auc der Zustand ber Schulräume, die gar wenig 
unfern heutigen Anschauungen von Hygiene entsprachen. So waren die vier Klaffen 
ber Anatolischen Schule in Tübingen (zeitweise gegen 200 Schüler) in einem einzigen 
Saale untergebracht, unb dieser Saal hatte einen einzigen Ofen unb einen einzigen Hus- 
gang; bie einzelnen Klaffenräume sonnten also nur durch niedere Bretterwände abgeteilt 
werben. Kein Wunder, wenn bie „Collegae durc das vielfältige schlagen unb schreyen 
in ihren informationibus sehr gehindert würben"41). Ähnliche Zustände herrschten in 
Göppingen, wo drei Klaffen mit 91 Schülern „in einer einigen Stube, bei einem einigen 
Ofen sic befinden muszten, so baß nur ein halber brettener Derschlag einen sehr geringen 
Unterschied bavor drei Klaffen machte". Unb so geplagt waren bie Präzeptoren, ba^ 
sie sic nicht einmal des Sonntags wie anbere Leute erfreuen durften; benn bei ber 
Stellung ber höheren Lehrer galt es als selbstverständlich, daßz sie sämtliche Gottesdienste 
regelmäßig besuchten. Dabei hatten sie nicht nur bie Schüler zu überwachen, fonbern 
meist auc bie Orgel zu spielen unb ben Sesang zu leiten. Alac dem Gottesdienst endlich 
sollten sie ihre Schüler in Prozession zur Schule zurückführen, um hier bie Predigt abzu- 
fragen. — So gab’s für bie Präzeptoren viel Arbeit unb Derdrußz, viel Staub unb 
Schweiß, bagegen wenig Ehre unb wenig Selb. Jener Tübinger Schüler mochte wohl 
recht haben, ber beim Jubelfest seines Lehrers gerbet nachzuweisen versuchte, wer 
50 Sahre hindurch ein Schulamt verwalte, ber verdiene eine siebenfache Märtyrerkrone. 
Jedenfalls gehörte ein starkes illaß von Selbstverleugnung unb Pflichttreue dazu, um 
gegen kärglichen Sohn jahraus jahrein einen so harten Dienst zu tun. Aber Württem- 
berg befaß an feinen lateinischen Schullehrern einen Berufsstand, ber, selbst in harter 
Schule herangewachsen, in ber Fähigkeit zu arbeiten unb zu entbehren Stoßes leistete.

Das Tob, bas man ben württembergischen Lateinschulen bes 18. Jahrhunderts so 
gerne spendete, hat nur bann eine Berechtigung, wenn man bie rein formale Kenntnis 
ber toten Sprachen als zureichende allgemeine Bildung ansieht. Don biefer Meinung 
hatte sic aber bas 18. Jahrhundert weit entfernt. Wie gewaltig war doc bie Bildung 
ber Zeit auf allen Sebietcn bes geistigen Lebens fortgeschritten! Welche Sülle neuer 
Anschauungen war auc in bas Erziehungs- unb An terrichts wesen ein- 
gedrungen! Der Pietismus hatte es sic zur Aufgabe gemacht, an Stelle einer bem 
Volke fremden Selehrtenbildung eine christlich-deutsche Volksbildung zu schaffen unb bie 
Schule wieder mit ben Bedürfnissen bes Lebens in Einklang zu bringen. Aus solchen 
Anregungen heraus waren bie ersten Realschulen entstanden, bie nicht Sprach-, fonbern 
Sachwissen pflegen wollten. Rousseaus Emil hatte eingeschlagen wie ein Blit unb eine 
Revolution entzündet, wie man sie auf pädagogischem Sebiete noc nie erlebt hatte. 
Der Philanthropismus, bestrebt, bie Anregungen Rousseaus in bie Cat umzusetzen, hatte 
ben Sedächtnisdrill verurteilt, bas Recht bes Körpers auf Pflege unb Ausbildung ver- 
kündigt, Heiterkeit unb Frohsinn in bie Schulräume hineingetragen. Scsner unb Ernesti, 
bie Begründer bes Reußumanismus, hatten ben Bildungsgehalt bes klassischen Altertums 
von einer ganz neuen Seite gezeigt unb bas Studium ber alten Sprachen zum vorzüg- 
liebsten Mittel erhoben, um bie Persönlichkeit auszubilden. Auc bie äußere Stellung 
unb Vorbildung ber Lehrer hatte sic fast überall veränbert, seitdem bie höhere Schule 
aufgehört hatte, eine Dienerin ber Kirche zu fein, unb als selbständiger Organismus 
eine eigene, rein weltliche Oberbehörde erhalten hatte. Man muß sic dieses Sären unb 
Keimen unb Sprossen vergegenwärtigen, um ben Abftanb zu ermessen, ber bie würK 
tembergischen Schulen von ben übrigen trennte. In ber Zeit Franckes unb Rousseaus 
unb Ernestis galten hier noc bie Srundjätze eines Alelanchthon unb Sturm, desselben 
Sturm, ber es für ein Unglück erklärt hatte, baß „bie Knaben nicht schon an ber Mutter- 
bruft anfangen, lateinisch zu lallen".
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Schlieszlic aber lag es doc nicht mehr in der Sewalt der Regierenden, den Fort- 
schritt länger hintanzuhalten. Erleichtert wurde ihnen der Wechsel in der Schul- 
po litis durch den Umschwung, der sic in den 80er Jahren in der Sejamtstimmung 
der gebildeten Kreise Württembergs vollzog. So fest auc die chinesische Nauer zu stehen 
schien, die das deine Württemberg von der grossen Welt draussen trennte, so hatte sie 
doc schließzlic Bresche bekommen; und nun strömten die neuen Sedanken herein und 
brachten Bewegung in das selbstgenügsame, patriarchalische Stilleben, dem man sic 
mit solchem Behagen hingegeben hatte. Ein Seil des Verdienstes an jenem Wechsel 
gebührt auc der Karlsschule, die, erfüllt von dem Seifte des Fortschritts, einen Särungs- 
stoss in die pädagogischen Kreise des Landes hineingetragen hatte. So ist denn das 
letzte Jahrzehnt von Karls Regierung gekennzeichnet durc die Versuche, aus der Der- 
einzelung herauszukommen unb die neuen Anschauungen über Unterricht, Erziehung und 
Bildung auc in Württemberg zur Geltung zu bringen.

Schon am Ende der 70er Jahre beginnen die Rezesse, Dinge zu rügen, die das 
Konsistorium bis dahin ruhig geduldet hatte, so bas maschinenmäßige Auswendiglernen, 
ben alzufrühen Anfang bes lateinischen unb griechischen Unterrichts , bie ungebührliche 
Betonung ber Komposition zum Aachteil ber Exposition, ben geistlosen Betrieb ber letz- 
teren. Ein entscheidender Schritt auf ber neuen Bahn geschah aber erst im Jahr 1783, 
als Dekan Klemm in Nürtingen bie Erlaubnis erhielt, eine Real- ober Bürgerschule 
errichten zu bürfen, wie sie in Aorddeutjchland schon feit ber Mitte bes Jahrhunderts 
bestauben. Der neue Schultyp war herausgewachsen aus ber Erkenntnis, daß bie Schule 
in erster Linie bem Bedürfnis bes praktischen Lebens zu bienen habe unb daß dieses 
nicht sowohl Vertrautheit mit toten Sprachen, als vielmehr Kenntnis bes lebendigen 
Lebens, ber Realien, verlange. Um diese Kenntnis zu erreichen, brauchen bie jungen 
Leute zwar feine gelehrte, wohl aber eine über bie Volksschule hinausgehende Bildung. 
Die Stabt Rürtingen hat ben Ruhm, bie erste württembergijche Stabt zu fein, bie auf 
Anregung ihres Dekans bie Mittel bewilligte zur Errichtung „einer Bürgerschule für 
solche Schüler, bie sic nicht ben Stubiis, sondern Künsten, Professionen unb Hand- 
werfen widmen wollten". 42) Zwei Jahre lang (1783—85) wartete bas Konsistorium 
ab, was für einen Fortgang bie Aleugründung nehmen werbe. Dann stellte es beim 
Herzog ben Antrag auf Erteilung ber landesherrlichen Genehmigung, ba ber bisherige 
Anfang gut gewesen fei unb ben übrigen Schulen dadurch sein Abbruc geschehe. Der 
Herzog tat bies in einer Resolution vom 28. September 1785,42) benutzte aber auc 
biefe Gelegenheit, um bem Konsistorium einmal wieder bie Alangelhaftigkeit ber von ihm 
geleiteten höheren Schulen in Erinnerung zu bringen: „Er wolle ber neuen Bürger-Schul 
bie landesherrliche Bestätigung gnädigst erteilt haben unb biefes um so mehr, als zwar 
außerhalb bie Einrichtungen ber württembergischen Schulen in grossem Rufe stehen, 
wegen ber Alachlässigkeit und Ignoranz ber Schulmeister unb Provisoren aber in effectu 
bei weitem bas nicht seien, wofür sie gehalten werden."

So war ber neuen Schulform bie Daseinsberechtigung zuerkannt. Ihr Cha- 
raster bestimmte sic dadurch, bah sie Fachschule für Sewerbetreibende, nicht Stätte 
allgemeiner Bildung fein sollte. Die Besucher waren nämlich teils wirkliche, teils fünftige 
Lehrjungen, unb biefe jungen Leute bürsten nur außerhalb ber sonstigen Schulstunden 
in einem ber vorhandenen Schulzimmer unterrichtet werben. Es fehlte ihr also auc 
bie Selbftändigfett ber Stellung. Trotzdem bedeutet ber herzogliche Erlaß eine Neuerung 
von grundsätzlicher Bedeutung. Die Unterrichtsverwaltung hatte damit anerkannt, daß 
auc bie bürgerlichen Stäube ein Anrecht auf höhere Bildung haben, bass aber bie 
lateinische Bildung hiezu nicht geeignet ist. Damit war bas Bildungsmonopol ber latei- 
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nischen Schule beseitigt. Dieselbe Auffassung spricht aus dem Reskript vom 2. April 1793, 
das die gemeinschaftlichen Hinter und Stadtmagistrate auffordert, auf die Errichtung 
solcher Bürgerschulen Bedacht zu nehmen, wo immer der Zustand der Kaffen es erlaube; 
„denn diese Schulen seien für die zu Handwerkern bestimmten, älteren deutschen Schüler 
das, was die lateinischen Schulen für diejenigen seien, die jic den Studien widmen." 
Zunächst freilich machten wenig Städte Ernst damit, und wo es geschah, da behielt die 
Heugrünbung ben Charakter ber Sach- unb Hilfsschule. Auch als Stuttgart im Jahr 1796 
zwei Realklajsen von seinem Symnasium abzweigte unb bamit ben Srund zu feiner 
Realschule legte, blieb bie Cochterschule zunächst unter ber Obhut unb Leitung ber 
Mutteranstalt. Erst 1818 würbe bie inzwischen start erweiterte Anstalt auf eigene 
Süsze gestellt, bie Alürtinger Realschule erst 1822.

Das Wehen eines neuen Geistes verspürt man auc in bem Seneral-Reskript 
vom 16. Mai 1788.44) Da wirb ausgeführt: Das Erlernen ber Definitionen in Sogif 
unb Rhetorit solle zwar weiter getrieben werben, aber nac Alaszgabe bes Alters; unb 
baneben fei von Anfang an ein Augenmer auf bie Entwickelung unb Bildung bes Der- 
ftanbes zu nehmen; in feinem Fache, auc nicht in Religion, solle irgenb etwas gelernt 
werben, was nicht vorher verständlich gemacht worben fei. 3n ben Hebdomadarien 
bürfen ben Schülern nur nützliche, wohlausgedachte Materien unb diese in einem reinen 
Husbrucf unb Stil vorgelegt werben. Bei ber Opposition sollen nicht nur bie in ben 
phrasibus liegenden Schönheiten bemerft, sondern bie Gemüter ber Schüler auc auf bie 
Sache selbst aufmerffam gemacht werben. -— Hlfo Derstandesbildung, nicht Sedächtniss 
drill! Sachwissen unb nicht nur formale Schulung! Hub baneben auc noch einige 
Rücksicht auf bie Muttersprache! Sogar bas Hnfertigen kleiner schriftlicher Huffäße 
unb „tauglicher Briefe" würbe empfohlen.

Hber bie große Zeit ber Reformen fam erst mit bem Jahre 1793, dem Codes- 
fahre bes Herzogs Karl. Wenige Monate vor feinem Code erschienen zwei um- 
faffenbe Derordnungen, von denen man damals wohl glauben mochte, sie würben 
eine neue Epoche ber württembergifchen Schulgeschichte einleiten. Sie betrafen bie „Sorge 
für bie Gilbung unb äußere Lage ber lateinischen Lehrer", sowie bie „Verbesserung bes 
lateinischen Schulwesens".45) Hn biefen Urkunden ist zunächst erfreulich bie Sprache, 
bie mit ihrer Schlichtheit unb Verständlichkeit sich weit hinaushebt über bie breitspurige 
{mständlichkeit unb bie wortreichen Wiederholungen ber früheren Erlajje. Erfreulich ist 
weiterhin bas Zugeständnis, baß manche ber beftehenben Schuleinrichtungen ben sitt
lichen Bedürfnissen ber Zeit unb ben besseren pädagogischen Anschauungen, bie man bem 
Sorschungsgeijte rechtschaffener Männer verbaute, nicht mehr gemäß feien, unb baß vor 
allem bie äußere Stellung ber Lehrer verbessert werben müsse, wenn bas Schulwesen 
in Blüte fommen solle. Freilich, bie Ausführung biefer — gewiß berechtigten — 8or- 
berung überließ bie Schulverwaltung ben Magistraten, benen sie „gnädigst befahl, ben 
lateinischen Lehrern durc Erhöhung ihres Einkommens eine Unterstützung zu gewähren, 
wo nur immer bie öffentlichen Kassen dies erlauben". Mit ber Vorbildung ber Lehrer 
bagegen machte sie selbst Ernst. 3n jeder Kloster- bzw. Stiftspromotion sollten ins- 
fünftige zwei Subjekte, wenn auc von uieberem Stanbe, ausgenommen werben, bie 
sich nur bem Stubium ber Philologie unb Philosophie wibmeten; ihre praktische Aus- 
bilbung für ben Lehrerberuf sollten sie nebenher in ber Hnatolifchen Schule zu Tübingen 
erhalten. — Beachtenswert ist an ben genannten Erlassen weiterhin bie Erklärung, baß 
bie lateinischen Schulen nicht für solche Knaben ba feien, bereu fünftige Bestimmung zu 
bürgerlichen Gewerben weber bie Kenntnis toter Sprachen noch überhaupt eine wissen- 
schaftliche Kultur forbern. Wo für solche fünftige profeffioniften nicht eine Bürgerschule 
gegrünbet werben sönne, ba solle man sie in befonbere Abteilungen zujammentun und 
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nur in den gackern unterrichten, die zur Bildung des Jenjchen, des Christen und des
Bürgers notwendig seien. _

Die neuen Bestimmungen griffen auc in die äußere Ordnung der Schulen 
hinein. Aach § 1 durften künftig nur solche Schüler in die Präzeptoratotlase auf- 
genommen werden, die Geschriebenes und Bedrucktes fertig und ohne gehler schreiben 
sönnen; sie mussten also einige Jahre den Unterricht in der Volksschule mitmachen, ehe 
sie beim Präzeptor eintraten; nur wo lateinische und deutsche Schule einen Sehrer hätten 
(was also damals auc noc vorkam, f. S. 180), fei eine Ausnahme von der Regel 
gestattet. Das Dorrücken von Klaffe zu Klaffe wurde abhängig gemacht nur, von den 
natürlichen Fähigkeiten und den bereits erworbenen Kenntnissen; alle andern Rücksichten 
müssen zurücktreten. Jede lateinische Schule soll auf Kosten der Semeinde allmählich 
eine Bücherei bekommen, damit der Lehrer die erforderlichen literarischen Hilfsmittel 
zur Erweiterung feiner Kenntnisse zur Berfügung habe. Jedes Sahr soll er einen Sehr- 
und Stundenplan vorlegen.

Am interessantesten ist der Teil, der von den Unterrichtsfächern handelt. 
Man ersönnt hier bas Bestreben, ber Lateinschule ihren Borrang vor ber Realschule 
baburch zu sichern, bass man so ziemlich alle bie neuen Fächer ber Realschule auch in 
die Lateinschule hineinstopfte. Dann behielt sie ja ihre gelehrte lateinische Bildung und 
erwarb dazu noch das neue realistische Wissen. Das Latein sollte also auch in Zufunit 
„den grössten Seil ber öffentlichen Lehrstunden behalten". Ebenso blieben Sriechijch, 
Hebräisch, Religion, Logit, Rhetorik, Musik. Dazu kam nun aber noc deutsche Sprache, 
Erdbeschreibung, Welt- unb vaterländische Geschichte, Arithmetit unb Seometrie, Aatur- 
lehre unb -geschichte. Dieselben Schüler also, bie bisher fast nur alte Sprachen ge- 
trieben hatten, sollten jetzt mehr als ein Dutzend Fächer treiben. Das war die „Poly- 
mathie" im Übermass. An Sachwissen sonnte sich jene Zeit überhaupt nicht genug tun. 
Selbst bie Klassikerleftüre unb bie Argumente sollten dazu benutzt werben, um sachliche 
Belehrung, namentlich in Naturgeschichte, zu vermitteln; benn „der Sprachunterricht fei 
nicht Zweck, fonbern nur Mittel zur Erlangung wissenschaftlicher Kenntnisse" (§ 27). 
Ein Sroft war es angesichts dieser Vielheit von Fächern, „daß nicht alle Schüler alles 
zu wissen brauchen" unb dasz einzelne Fächer (Griechisch, Hebräijch, Seometrie) in den 
Privatunterricht verwiesen würben, während andere (Naturgeschichte unb ehre) sic 
mit „den letzten Viertelstunden ber Schulzeit begnügen" mussten. Aber auch bei solchen 
Einschränkungen war dieser Lehrplan undurchführbar. Sm besten gälte musste er eine 
oberflächliche Falb- unb Dielwijserei groszziehen. Doc es fam anbers, als man damals 
dachte. Die alten Schuleinrichtungen, bie auf eine Vergangenheit von fast drei Sahr- 
hunderten zurückblicken sonnten, stauben in ber öffentlichen Meinung zu hoc unb zu fest, 
als ba^ sie sic über Aacht hätten umwerfen lassen. Und zu ber Macht ber Über- 
Lieferung fam bie Macht bes Landeramens. In diesem galt nach wie vor bas Argu- 
ment als Ziel- unb Gipfelleistung. Also behielt es diese Stellung auc im Unterricht. 
Die übrigen Fächer mochten bann sehen, was für sie noch übrig blieb. Biel war es 
jedenfalls nicht. Denn wo 14jährige Knaben in ben alten Sprachen zu einer solchen 
Höhe ber Leistungen gesteigert würben, ba mussten sic andere Dinge mit einem be- 
jcheidenen Maßz von Kraft unb Zeit begnügen. Der Versuch, einen ausgedehnten Sach- 
unterricht einzuführen, misslang also diesmal, weil man von einem Extrem in bas anbere 
gefallen war, anstatt eine mittlere Linie zu wählen. Erst ein Alenschenalter später 
machte man Ernst damit. Auc anbere Bestimmungen bes Reskriptes fanden einen solchen 
Widerstand, nicht am wenigsten bei ben Semeindeverwaltungen, bass sie zunächst nur 
auf bem Papier stauben. Wenn aber auch für ben Augenblick nur ein bescheidener 
Fortschritt sichtbar würbe, so war doch, kurz vor bem Code Karls, ein Programm auf- 
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gestellt worden, das eine Reihe wichtiger zeitgemäßer Gebauten enthielt, Sedanken, denen 
eben doc bie Zukunft gehörte.

Der Reform eifer ber Zeit erstreckte sic bald auc auf das Gymnasium 
illustre. 1794 erlitt das Antergymnasium, ein Jahr später das Obergymnasium 
Änderungen, bie ber ganzen Anstalt ein neues Sesicht gaben. An Stelle des Klassen- 
lehrersystems trat auc an Klaffe I—V bas Fachlehrersystem mit Neuverteilung ber Fächer 
unter bie einzelnen Lehrer. Da bie Morgen- unb Abendprivat dabei zum Unterricht 
geschlagen würbe, entfiel auf den Lehrer bie ungeheuerliche Zahl von 36 Wochenstunden. 
Das Obergymnasium erhielt zwei neue Klaffen (VIII unb IX) unb zwei weitere Pro- 
fefforen. Auc Lehrplan, Vakanzen, Schulgelder, Besoldungen usw. würben neu geregelt 
unb zwar so, baß manche ber vorhandenen Mängel verschwanden, namentlich erhielt 
bie Anstalt bie längst vermißte einheitliche Gestaltung. Da jedoc biefe Neuordnung 
jenseits ber uns gesteckten Grenzen liegt, so ist auc hier nicht ber Ort, näher barauf 
einzugehen. Da^ gleiche gilt von ber Umgestaltung ber Klosterschulen, bie bas Konsi- 
ftorium um dieselbe Zeit zu planen schien. 1794 legte es nämlic ben Klofterprofefforen 
eine Menge von Fragen vor, offenbar in ber Absicht, bie wissenschaftliche unb sittliche 
Bildung ber Zöglinge in ganz neue Bahnen zu leiten. Aber erst ein Jahrzehnt später 
sonnte biefe Bewegung einige Erfolge auf weisen.

Medaille auf das Stuttgarter Symnastum
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as eifrige Interesse, welches Herzog Karl an der Blüte ber Wissenschaften in 
seinem Sande nahm, kam vor Errichtung der Karlsschule wesentlich der Sandes- 
Universität in Tübingen zugute. Der Herzog nahm regsten Anteil an 

dem inneren und äusseren Leben der Universität und war eifrigst bestrebt, 
bie Frequenz ber Universität zu fördern unb feine Hochschule in „besseren Flor unb Auf- 
nahm zu bringen".

Sofort einen Monat nac feinem Regierungsantritt orbnete er eine Visitation ber 
hohen Schule an unb machte bei dieser Gelegenheit selbst einen Gesuch in Tübingen 
(22.—24. April 1744), um bie alten Privilegien zu bestätigen unb aus jeber Fakultät 
eine öffentliche Vorlesung mitanzuhören. Das Ende ber Visitation war ber Erlaß eines 
ausführlichen Rezesses (24. Juli), welcher bie verschiedensten Mängel bes akademischen 
Betriebs rügt unb worin eine neue Redaktion ber Statuten in Ausjicht gestellt wirb.1) 
Gleichzeitig würbe durc ein Seneralreskript vom selben Sage eine einschneidende unb 
für bie Frequenz wichtige maßregel durchgeführt, nämlic bie ausdrückliche Konstituierung 
Tübingens als Landesuniverjität von Württemberg. Der Herzog erklärt es für feinen 
ernstlichsten Willen, ba^ alle Untertanen ihre ben Stubien gewibmeten Söhne etliche 
Sahre auf bie Universität nac Tübingen unb nicht auszer Landes schicken. Wenn bis 
jetzt verschiedene Eltern ihre sonderlich ben Politicis bestimmten Söhne mehrfach auf 
fremde Universitäten schickten, weil in Tübingen bie zu ihrem Endzweck dienlichen pensa 
hinlänglich zu erlernen nicht Gelegenheit war, so will ber Herzog als eine seiner ersten 
Kegierungsforgen bei ber Universität solcherlei Einrichtungen feststellen, nac welchen ein 
jeber Studierende alles Kotige, zu welchem Endzweck er auc bestimmt fei, wie auf 
irgenb einer anberen Universität, in rechter Zeit unb Ordnung erlernen sönne. Die- 
jenigen, bie bereits anberswo ftubiert haben, ober noc einige Zeit frembe Universitäten 
besuchen wollen, haben zum Schluß in Tübingen ein öffentliches specimen studiorum 
abzulegen, damit auc in ihrem Daterlande besannt werbe, was sie gelernt haben. 
Unb bei Vergebung ber Hof-, Kanzlei- unb Landdienste fei in Zukunft auf biefen Am- 
staub ein befonberes Augenmer zu richten.2) Der wirtschaftspolitische Srundsat bes 
Merkantilismus ist hiermit auc auf bie Gewinnung ber geistigen Süter ber Kation an- 
gewandt unb hat in unserer Periode eine Einrichtung zu scharen geholfen, welche ben freien 
Korporationen ber alten Universitäten fremb war: die Einrichtung bes Staatsexamens.

Ehe bie angekündigten neuen Statuten erlassen würben, fanb eine weitere um- 
faffenbe Visitation im Jahr 1751 statt, bereu am 13. Dezember ausgegebener Rezes



192 Zehnter Abschnitt.

hauptsächlich auf verschiedene notwendig gewordene Erweiterungen des Unterrichts Auc- 
sicht nahm.3) Ihr folgte im Jahr 1752 die neue Redaktion der Aniversitätsstatuten, 4) 
die vierte feit Errichtung der Hochschule, nachdem die zweite Redaktion durc die Ande- 
rungen der Reformation im Jahr 1537 und die brüte durc die selbstherrlichen unb bie 
Korporationsfreiheit gefährdenden Versuche des Herzogs Friedric I. im Sahr 1601 not- 
wendig geworben waren. Die Statuten von 1752 faßten bie in ben Rezessen von 1751 
getroffenen Anordnungen zusammen, barauf Rücksicht nehmend, daß ber Unterricht ben 
neuzeitlichen Anforderungen entspreche, dasz das Studium in jeder Hinsicht erleichtert unb 
verbilligt werbe, unb ba^ dadurch eine Steigerung ber Frequenz eintrete. Das sichtbare 
Nefultat ber Visitation von 1751 unb ber im Anschluß baran erlassenen Statuten war bie 
Errichtung neuer Univerfttätsgebäube in Tübingen: einer Sternwarte unb eines chemischen

Laboratoriums; zugleich würbe bas theatrum 
anatomicum erweitert, sowie ein Hörsaal zum 
Dortrag ber Erperimental-Alaturlehre bestimmt 
unb mit ben nötigen Hilfsmitteln versehen. 
Durc diese akademischen Neubauten unb nicht 
minber durc ein Dekret 5) ber Disitations- 
kommission an bie Professoren ber Philosophie 
(vom 16. April 1751) wirb bie Richtung charak- 
terifiert, nac welcher hin bie Erweiterung unb 
Neugestaltung des Wissenschaftsbetriebs an- 
gestrebt würbe. Das Dekret befiehlt den pro- 
fessoribus philosophiae, sie sollen sic nicht 
mit unnötigen Spekulationen unb unsicheren

Sie Alte Aula — »Aula Nova« in Tübingen Subtilitäten und hypothesibus lange aufhalten, 
elad Eifenbod) sondern sie müssen vielmehr auch in ben theo- 

retischen Seilen ber Philosophie überall sich 
angelegen sein lassen, „eine geschickte Höplikation ber philosophischen Srüinden in vita 
communi, civili, consiliis, actionibus et oeconomicis zu zeigen". Zumalen ist mit 
ausgesuchten Exempeln unb Erfahrungen zu erhärten, „was in ökonomischen, Commercien-, 
Policey- unb anderen Sachen burch bie Kräfte des menschlichen Verstands, Industrie 
unb weife Anordnungen unter Protektion großer Fürsten unb Herrn seit 200 Jahren 
Gutes in Europa, auch insbefonbere in diesseitigen Landen gestiftet unb bewirft, annebß 
was fernere nach eines jeden Landes Beschaffenheit zu verbessern möglich sei". Das 
Ziel dieser Univerfitätsreform ist also bie praktische Ausgestaltung des Wijsenjchafts- 
betriebs, ber sic im Dienst bes Cerritorialstaats vornehmlich ber Erforschung ber äußeren 
Natur, sowie ber Erkundung ber sozialen unb wirtschaftlichen Lebensbetätigungen zu
wenden soll.

Um sich von der Wirksamkeit seiner neuen Anordnungen persönlich zu überzeugen, 
besuchte ber Herzog seine Hochschule im September 17566) unb wiederholte solche Des 
suche mehrmals im Lauf seiner Negierung. Am glänzendsten verlief ber Bejuc im 
Jahre 1767, wo ber Herzog von Ende Oftober bis Anfang Dezember im Collegium 
illustre wohnte, Feste feiernd mit ben Lehrern unb Schülern feiner Hochschule unb von 
ihnen sic huldigen laffenb. Eine offizielle Druckichrijt) bet Tübinger Universität, eine 
„kurze Beschreibung" jenes landesfürstlichen Aufenthalts, berichtet auf 613 Quartseiten 
über diesen „glänzendsten Auftritt ohne Beispiel in ber Geschichte dieser hohen Schule". 
3n ber Senatsitzung vom 2. November 1767 ließ sic Karl Eugen zum Rektor ber hohen 
Schule wählen unb behielt diese Würbe bis zum Ende feiner Negierung bei, so baß von 
ba an bas höchste Amt ber Universität burch einen akademischen Prorektor besorgt 
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wurde. Sa der Herzog begnügte sic nicht damit, „durch diese ausnehmende Huld und 
Sroszmut den Senat aufs innigste zu rühren und mit der lebhaftesten Dankbarkeit zu 
durchdringen", sondern er ließz sic auc zwei Sahre darauf (14. Dezember 1769) zu der 
Snade herbei, um „den Lustre und Aufnahm bet Universität zu fördern", bah die 
Eberhardina seinen Damen trage unb in Zukunft Eberhardino-Carolina benannt werbe.8) 
Halbem im Jahr 1770 ein deutscher Auszug aus ben Statuten zur Handhabung für 
bie Studierenden, sowie ein Anhang zu ben Statuten (6. Juli 1770) mit Strafandrohungen 
gegen das Schuldenmachen, gegen bie Teilnahme an Duellen, an „Ordensgesellschaften", 
am Hazardspiel unb an nächtlichen Anordnungen erschienen war,9) fam gegen Ende des 
Jahres ber fürstliche Rektor ber Hochschule selbst wieber nac Tübingen (13.—22. Alo- 
vember), beriet in mehreren Konferenzen mit ben deputierten des Senats über bie Der- 
befferung ber akademischen Anstalten 10) unb lieh als Resultat dieser Beratungen einen 
Rezesz vom 20. März 1771 ausgehen, 11) worin für bie medizinische Fakultät eine neue 
Lektionsordnung, im übrigen eine Einschärfung bet früher gegebenen Sesetze erlassen 
würbe. Aoc einmal während seiner Regierung, im Hovember 177312) unb bann an- 
läszlic bes mit groszem Pomp gefeiertem Aniversitätsjubiläums 13) im Oktober 1777, be- 
glückte ber Monarc seine Universität je acht Cage lang mit seiner gnädigen Segenwart. 
Aber kurz danac erlöset) bas besondere Interesse bes Herzogs für seine Universität. 
Schon 1775 war bie von bem Herzog selbst gegründete unb nac eigenen Ideen ein- 
gerichtete Lehranstalt der Karlsschule von ber Solitube nach Tübingen verlegt worben. Als 
sie im Jahr 1781 von Kaiser Josep sogar zur Hochschule erhoben würbe, war bie Ani- 
versität ber gefährlichen Rivalin nicht mehr gewachsen. Für Lehrbetrieb unb Lehrmittel 
würbe nichts mehr getan, bie Frequenz ging langsam zurück unb san im Jahr 1791 
bis auf 194 (von 311 im Sahr 1775) herab. Eigentlich nur noch die Theologen bes 
Landes studierten in Tübingen, die Sage würbe so bedenklich, bah der Senat sogar 
Vorstellungen beim Herzog unb bei ben Tandständen, allerdings in mildester Form, vor- 
zubringen wagte. Sie blieben jedoc tatsächlich erfolglos bis zum Code bes Herzogs 
Karl, b. h. bis beffen Aachfolger bie Karlsakademie aufhob.

dies ist in kurzen Umrissen bie Seschichte ber Einwirkungen bes Herzogs Karl 
auf bie Universität Tübingen. Es fragt sic nun weiter: welch er gest alt waren 
bie Verhältnisse ber Universität bei Beginn ber Regierung unseres 
Fürsten unb wie haben sie sic unter seinem Einfluß weiterentwickelt?

da ist zunächst von ben äuszeren rechtlichen unb ökonomischen Derhält- 
niffen ber Universität zu reben. die Universität war durch bie Deformation eine 
landesherrliche Anstalt geworben, nachdem sie vorher eine kirchliche unb bem Landes- 
herrn mehr frei gegenüberstehende Korporation gewesen war. Sie hatte über bie 
Änderungen ber Deformation hinüber eine Reihe von Korporationsrechten unb Frei- 
heiten gewahrt unb sie in langen Kämpfen ben Herzogen von Württemberg, namentlich 
bem eigenmächtigen Friedrich I. gegenüber verteidigt, bis ihre Privilegien, zum groben 
Seil wenigstens, von Herzog Friedric in ben Statuten von 1601 anerkannt worben 
waren. 14) die Senatsmitglieder jener Cage waren unbeugsam unb selbstbewuszt, eifrig 
barauf bebacf)t, bah von ihren alten Rechten seines verloren gehe. Herzog Friedric 
rügt ihren Starrsinn, bah sie „Köpfe haben ohne Sleich, wie ein Elefant". Solchen 
dabei brauchte Herzog Karl seiner Profesjorengesellschaft gegenüber nicht auszusprechen. 
Alachdem bie württembergischen Herzöge 11/2 Jahrhunderte lang bie Universität sic selbst 
überlassen hatten, würbe nun „ber alle Erwartung übersteigende Eifer bes Durchlauch- 
tigften Herrn Herzogs Karl zum besten seiner hohen Schule" als höchster Snadenakt aufs 
angenehmste empfunden, unb bie Professoren bemühten sich, in fubmiffefter devotion ihre 
bantbare Gesinnung zum Musbrucf zu bringen, die korporative Verfassung ber Ani-

Herzog Karl von Württemberg 13
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versität auf gesetzgeberischem Wege zu ändern, dazu lag für Herzog Karl seine Der- 
anlassung vor; diese durch seine Regierung bedeutend erleichterte Hufgabe hinterließ er 
feinem organisatorisch neuschöpferischen Aachfolger König Friedrich. Er hat die alten 
Iniversitätsprivilegien der eigenen Gerichtsbarkeit, der Steuerfreiheit und des Selbit- 
verwaltungsrechts auf dem Papier anerkannt, aber er hat so in die èniversitätsver- 
hältnisse hineinregiert, das die Selbstverwaltung nur noc ein Schein war. Bei Pro- 
fefforenberufungen und bei allen anderen fragen der Verwaltung bemühte sich der Senat, 
das schleunigst auszuführen, was des fürstlichen Rector magnificus Wille war. Während 
früher jede Universitätsvisitation als unberechtigter Eingriff in die Freiheiten der Ani- 
verfität empfunden wurde, begrüßt der im Auftrag des Herzogs die Alniverjitätsgejchichte 
schreibende Prof. Aug. Friedr. B3öc die Visitation von 1751 als einen höchst erfreulichen 
Hst, der den Aachkommen als neue Epoche in der akademischen Geschichte merkwürdig 
bleiben werbe.

Auc als bic herzogliche Snadensonne über ber Universität nicht mehr leuchtete, 
würbe es bem Senat ungemein schwer, zu einer selbständigen und wirksamen Hftion 
sich aufzuraffen. 3m Jahr 1788 hatte die juristische Fakultät, welche unter ber Rivalität 
ber Karlsschule am meisten zu leiben hatte, in ziemlich scharfem Cone ein An: 
bringen an den Herzog entworfen, worin ber Schaden, welcher ber Universität aus der 
Begünstigung ber Karlsschule erwachse, als eine Verletzung ber Univerfitätsprivilegicn 
bargeftellt würbe. Eigenartig ist bie Verßanblung bes Senats in dieser Angelegenheit. 
Man war einig, baß man für bie Universität etwas tun müsse unb daß bie Aachwelt dem 
Senate mit Recht Vorwürfe machen werbe, wenn er seiner Rechte sich begeben wollte. 
Hber man war sehr verlegen darüber, in welchen Ausdrücken man bem Herzog bie un- 
angenehme Sache vorbringen bürfe. Die juristischen Professoren Hofacker und Alajer, 
benen sich ber sonst so milbe Theologe Storr anschlosz, traten energisch für bie fdjärfere 
Tonart ein. Dies fei um so nötiger, als bic bisherige Erfahrung lehre, daß man bei 
allem Zlachgeben in ben gegenwärtigen Zustand geraten, daß je bevoter man gewesen, 
befto übler weggetommen fei; nach einigen Semestern werbe man sagen sonnen, man 
fei aufs Trockene gesetzt; bald werbe man nicht mehr von Hechten sprechen sönnen, 
sondern sich’s gefallen lassen müssen, wenn erwidert werbe, man bejihe seine mehr, man 
habe sie ja selbst aufgegeben. Majer machte ben allerdings sehr unzeitgemäßen Örund- 
sah geltenb, es wäre traurig, wenn ein württembergischer Untertan nicht bürste Sere- 
niffimo sein Recht vorstellen; man müsse statt nur um fernere Huld unb Önade zu bitten, 
vielmehr gerabe auf bem Hechtsftanbpuntt beharren. Es gelang jedoch ber gemäßigten 
Partei, mit Vorschlägen zur Milderung durchzudringen. 3hr Rortjührer, Prot Aug- 
Sriebr. 3öcE, wußte es einleuchtend zu machen, baß man ben Herzog durch VoranftcUung 
bes Aechtsstanopuntts nur erbittern würbe. Es fei gefährlich, wie es ber Entwurf er 
Juristen tue, von bem Ruin ber Universität zu sprechen. Deshalb entichied man sich 
für bie Raffung, man wolle „die Gnade bes Herzogs um fernere Erhaltung bes bis: 
herigen Flors ber Universität" anrufen.15) Huf bicfes benfbar schüchterne Anbringen 
antwortete ber Herzog nicht; noch weniger auf eine nach einem halben wahr unter 
großem Widerspruc ber Ängstlichen unternommene Aionition.

Die Universität mußte sich an bic Landschaft wenden; unb durch dieje wurde ihr 
ein herzoglicher Erlaß vom 10. November 1788 an bie Karlsschule mitgeteilt,, wonach 
fünftig feinem Landestind mehr gestattet sein solle, von bet Stabt Stuttgart aus iuribiiche 
unb medizinische Vorlesungen in ber Karlsschule zu besuchen. Die nicht in der Karls: 
afabcmic wohnenden Sandestinder waren demnach auf bic Universität Tübingen am 
gewiesen. Dies war aber auch bas einige Entgegenfommen bes Herzogs seiner Umvcpi a 
gegenüber. Hile anberen Beschwerden des Senats, auch bic beim Öeheimenrat um bei
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der Landschaft vorgebrachten, verhallten, wie schon erwähnt ist, ungehört. Das war 
die Zusze für die kriechende Haltung von Professoren und Scholaren in den früheren 
Jahren. Jede energische und Zielbewußte Wahrung des Rechtsstandpunkts führt schlieszlic 
zum Ziel und hat auc bei Herzog Friedrich I. zum Ziel geführt, der noc viel tiefer von 
seinen Herrscherrechten durchdrungen war als Karl Eugen. Die Tübinger Professoren- 
gesellschaft feiner Hegierungsperiobe hat in ihrer Nachgiebigkeit unb in verhimmelndem 
Pertrauen auf bic Person des fürstlichen Rektors die alten Rechte, bie sic als so segens- 
reich für bie selbständige Entwicklung ber Wissenschaft erwiesen hatten, tatsächlich preis* 
gegeben, ohne neue unb günstigere Garantien für bas Geheißen ber Universität abzu- 
warten. Die besseren Garantien würben erst unter ber Regierung ber Könige Karl unb 
Wilhelm bargeboten, als einerseits zwar bie Aufhebung ber korporativen Selbständigkeit 
her Universität auc rechtlich zum Ausdruck gebracht würbe, bafür aber anbererfeits bic 
Pflege her Wissenschaften unter bie positiven Hufgaben bes Staates ausgenommen unb 
bas bisher dynastische Staatswesen zum mobernen, auf verfassungsmäßiger Grunblage 
beruhenden Kulturftaat umgewanbelt würbe. So bildet bie Regierung Herzog Karls 
auc für bie Universität eine Übergangsperiode, von alter korporativer Selbständigkeit 
bis zur Eingliederung in bie kulturfördernden Institutionen bes mobernen Staates; eine 
Übergangsperiode, in ber bas Wohl unb Wehe der gelehrten Körperschaft in wesentlichen 
Stücken rein von dem persönlichen Willen bes Herrschers abhing.

Das machte sic zunächst in ökonomischer Hinsicht deutlich bemerkbar. Seit ber 
Grünbung waren bic Finanzen ber Aniverfität auf eine Anzahl von Kirchsätzen unb 
geistlichen Pfrüuben funbiert, bic von Bevollmächtigten bes Senats unter Aufsicht ber 
Landesherrschaft selbständig verwaltet würben. Seit der Reformation tarnen einzelne 
Zuschüsse aus ben Kaffen ber Landschreiberei unb bes Kirchenguts hinzu, die als stehende 
Posten durc bie Jahrhunderte von ber Univerfitätsfpnbifatur übernommen unb von 
biefer fclbftänbig weiterverrechnet würben. Herzog Karl bewilligte aus bem Kirchen- 
gut neue Gelber für bic Neubauten her naturwissenschaftlichen unb anatomischen 3n- 
stitute. 16) Über ba dies von Fall zu Fall nur einmalige Bewilligungen blieben unb ba 
bem Aniversitätsfiskus feine neuen Gelbquellen zur Erhaltung ber Institute eröffnet 
würben, so hatte biefer gegen Ende ber Regierung Karls unter empfindlichem Mangel zu 
leiben. Unter feinen Alachfolgern würbe bas Kirchengut wieber in verstärktem Alasze heran- 
gezogen, bis ber Staat unter König Friedrich durc Einziehung her Univerfitätspfrünben 
bie gesamte Univcrfitätsvcrwaltung auf feine starten Schultern übernahm.

Das erste unb hauptsächlichste Interesse bes Herzogs bei seiner Fürsorge für bie 
Universität war, wie wir faßen, auf Hebung ber Frequenz gerichtet. Seine Be- 
ftrebungen ßierin begegneten sic mit solchen feines Vorgängers. Schon Herzog Karl 
Alexander forberte 1737 vom Senat ein Sutachten über die Ursachen ber geringen 
Frequenz ber Universität unb Vorschläge über die Mittel, sie zu erßößen.17) Der Senat 
ßob in ber Hntwort mit Recht ßervor, baß stets nur wenige Fremde ßier gewesen seien, 
weil Tübingen in einem Winkel Deutschlands liege unb auf ber einen Seite Straßburg, 
auf ber anberen Heidelberg viel zu naße seien. Der Hauptstrom ziehe sic eben auf bie 
in ber Mitte bes Reichs gelegenen sächsischen Universitäten. Hußerbem seien einzelne, 
wie ber Senat meint, unbegrünbete Vorurteile wirffam, welche vom Besuc abhalten. 
Man beßaupte, es fei ßier teurer zu leben als anderwärts, die Studienkurse währten 
Zu lange, man ßabc nicht die nötige Huswaßl an Kollegien, besonders in studiis ele- 
gantioribus, bie lectiones publicae werben oßne gleiß gehalten, unb endlich seien bie 
vielen unb langen Vakanzen den Fremden beschwerlich. Dieses Sutachten bilbet bie 
Grunblage für bic Univerfitätsgefeßgebung Herzog Karls. Er ist feßr bafür besorgt, 
bie Frequenz feiner Universität unter allen Umständen zu ßcben unb bie sämtlichen den
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Zesuc mindernden Zustände aus der Welt zu schaffen. Es ist nun aber merkwürdig, 
dafz gerade das Hauptmittel, das Herzog Karl zur Hebung der Frequenz gleich zu 33e- 
ginn seiner Regierung anwendet, die erwähnte offizielle Konstituierung Tübingens als 
Landesuniversität und die Einrichtung des Staatsexamens, in einem der Absicht geradezu 
gegenteiligen Sinne wirsen muszte. Fast jedes Territorium und Stätlein hatte in un- 
ferer Periode feine Landesuniverjität; es gab damals, je nachdem man zählt, 36 bis 
44 „Hochschulen". Wenn nun ein Landesherr in Entlehnung der merkantilpolitischen 
Grunosätze den Sandestindern den Besuch fremder Hochschulen verbot, so tonnte bas 
feinen Erfolg haben, ba alle Landesherren in selbstverständlicher Segenwehr basfclbe 
taten. So haben benn auc die maßregeln bes Herzogs bas gewünschte Ziel nicht er- 
reicht; bic Frequenzziffern hoben sic von 1744 bis 1775 nur um weniges, um bann von 
1775 an bis zum Schluß ber Regierung wieder auf bic anfängliche Höhe zurückzusinken. 
Während in ber Zeit der höchsten Frequenz, in den Jahren 1561— 70 „durchschnittlich 
ungefähr 500 Studenten in Tübingen waren, fanten die Snikriptionsziffern nach dem 
30 jährigen Krieg immer mehr herunter, so das bic Frequenz um 1655 auf 312 Hunderte, 
um 1670 auf 300, um 1680 auf 250 berechnet werben sann. Während bes Sranzojen- 
friegs von 1691 bis 1695 waren durchschnittlich nur 189 Studenten in Tübingen. Sm ersten 
Drittel bes 18. Jahrhunderts schwanken die Zahlen zwischen 250 unb 280, sinken aber 
in bem Jahrzehnt zwischen 1736 unb 1745 auf ca. 220 herunter. Allmählic hebt sic 
bic Frequenz, um sic in bem Zeitraum von 1756 bis 1775 auf ber Höhe von etwas 
mehr als 300 zu halten. Dann sinkt aber die Zahl sofort wieber auf 250 zurück, unb 
im Jahrfünft 1791—95 beträgt ber Durchschnitt 218. Bis 1815 wird das dritte Hundert 
nicht erreicht. Von ba an schnellt bic Zahl rajc unb bauernb empor, schon im Sabr 1823 
bas achte Hundert überschreitend. Die höchste Ziffer während ber Regierung bes Herzogs 
Karl ist im Jahr 1762 erreicht bei Anwesenheit von 335 Studenten in Tübingen. Am 
geringsten besucht war bic Universität in ben Jahren 1790 unb 1791 mit 199 unb 194 
Studenten. _ _

Von 1760 an haben wir bic offiziellen Srequenzliiten bes Tübinger Pedellen- 
amts;18) bis 1760 müssen bie Frequenzziffern aus ber Zahl ber jährlichen Onitrip- 
tionen mittelst einer eigenartigen, von bem Leipziger Statistiker Eulenburg ausgebildeten 
Methode erschlossen werden. 19) er Rückgang der Frequenz in Tübingen von 1775 
bis 1793 hängt, wie Eulenburg glaubhaft zu machen verfugt,20) nicht so sehr mit 
ber Rivalität ber Karlsschule, als mit allgemeinen Erscheinungen ber deutichen AIni- 
verfitätsgefchichte zusammen, insofern von 1790 bis 1810 ein allgemeiner Rückgang ber 
deutichen Studentenschaft von runb 7500 bis auf 5000 zu fonftatieren ijt. on der ersten 
Hälfte bes 18. Jahrhunderts schwankt bie Zahl ber deutschen Stubenten zwischen 8000 
unb 8800. Tübingen nimmt während unserer Periode, wie fast immer seit feiner örüin: 
bung, einen mittleren Platz unter ben zahlreichen deutschen Hochschulen ein. £s wirb 
weit überflügelt von ben 4 großen Universitäten unseres Zeitraums, Halle, Send, Eeipzig, 
Göttingen. Aber auch acht mittlere Hochschulen: Köln, Wittenberg, Königsberg, ngols 
stabt, Würzburg, Mainz unb Straßburg haben stets ober zeitweise mehr Stubenten als 
Tübingen. Das mehrerwähnte Edikt Herzog Karls, welches den Besuch Tübingens für 
bic Sandestinder vorschreibt, ist nichts durchaus Heues, sondern legt nur tatiächlic 
vorhandene Zustände rechtlich fest. Don feiner Srünbung an ist Tübingen vorzugsweise 
von Sandestindern besucht worben. Dazu kamen noch regelmäßige Besucher aus den 
benachbarten schwäbischen Reichsstädten unb aus ben Kreisen bes fräntijchen Übels. 
Stubenten aus diesen benachbarten Gebieten, bic seine besondere Hochschule im eigenen 
Territorium hatten, sonnten wählen zwischen Tübingen unb ben nicht allzu weit ent 
fernten protestantischen Universitäten Altdorf, Heidelberg unb Straßburg. Süir ben u- 
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schränkten Kreis solcher Studenten mochten gewisse Erleichterungen und Verbesserungen 
des Studiums, wie sie vom Herzog Karl in den Disitationsrezessen und Statutenredak- 
Honen angestrebt wurden, immerhin von Bedeutung fein und beren Zuzug von den be- 
nachbarten Universitäten nac Tübingen hinlenken. So ist wohl bie geringe Hebung bei 
Frequenz um bie Mitte der Regierung Karls zu erklären.

Unter ben Masznahmen zur Hebung ber Frequenz finb gewisse Hinderungen ber 
Studienordnung von besonderer Bedeutung. Die von ben mittelalterlichen Univerfitäts* 
Verhältnissen übernommene Studienordnuing grenzt bie artistische ober philosophische 
Satultät scharf von ben brei „oberen Fakultäten" ber Serologie, Jurisprudenz und 
Aledizin ab. Weil bie eigentlichen Dorbereitungsanstalten für das Aniversitätsstudium 
fehlten, warb auc nac ber Deformation bie Absolvierung ber Kurse in bet philo- 
sophijchen Fakultät als Vorbereitung für bie höheren Fakultäten gefordert. Mus bem 
Mangel an geeigneten Dorbereitungsanstalten21) ist es zu erklären, daß bis zur Zeit 
Herzog Karls bie schon von einzelnen Humanisten in Tübingen geforderte Sleichberech- 
tigung ber philosophischen mit ben „oberen" Fakultäten nicht erreicht worben war. Mur 
hatte sic bie Praxis ausgebildet, ba^ meist bie Theologen, bereu Studiengang durc bas 
„Stipendium" geregelt war, bie philosophischen Kurse bis zur Erwerbung bes Magister- 
grabs absolvierten, bass aber bie Studenten ber Jurisprudenz und Medizin häufig mit 
unzulänglichen Kenntnissen sic sofort bem Sachstudium zuwandten. Dem gegenüber suchte 
Herzog Karl einerseits ben vorbereitenben Charakter ber philosophischen Fakultät 
wieder zum Musbrucf zu bringen, anbererfeits aber sollte sie, worauf schon hingewiejen 
ist, so ausgestaltet werben, ba^ sie durc Lehre ber in ber Neuzeit entwickelten prak- 
tischen Wissenschaften auch von Juristen unb Niedizinern mit Autzen absolviert werbe. 
„Es ist unser ernstlicher Befehl, ba^ bie neu ankommende studiosi, wenigstens bie von 
unserem Herzogtum, ad facultates superiores nicht admittiert werben, bis sie ben nötigen 
Srund, wo sie ihn nicht schon mitbringen, in lectionibus philosophicis geleget, unb 
bie ad Theologiam Adspirierende wenigstens philosophiam moralem et metaphysicam, 
bie Juristen moralia et politica, bie medici aber physicam ftubiert, unb dieserwegen 
entweder disputando ein specimen abgeleget, ober doc sonsten bem decano ber oberen 
Fakultät ein glaubwürdiges Zeugnußz von bem decano philosophico, ober bem pro- 
fessore ersterjagter Disciplinen vorgezeiget haben werben." Dieser schon im Difitations* 
rezeßz von 1744 ausgesprochene Srundsat wirb in ben Statuten von 1752 (Kap. 18) 
wiederholt, unb in einem besonderen Seneralreskript vom 14. März 1771 noc dazu aus- 
drücklic den Oberämtern unb Diözesen besannt gemacht:22) Dor ber Hinwendung zum 
„Drobftubium" ber höheren Fakultäten sollen von ben jungen Seuten bie darzu so hoc 
nötige vorgängige unb präparatorische Seile ber Philologie unb ber Philosophie, Ala- 
thesis unb Historie genügsam gehört unb erlernt werben.

Um diesen Srundsat praktisch wirksam zu machen, war eine Umgestaltung ber 
philosophischen Fakultät notwenbig. Bisher bestaub dieselbe seit ber Deformation 
aus 5 Ordinarien, bereu Lehrfächer so verteilt waren, daß ber erste Sogif unb Aieta- 
physit, ber zweite Physik unb Mathematik, ber brüte praktische Philosophie, ber vierte 
griechische unb orientalische Sprachen, ber fünfte Eloquenz, Poesie unb Historie las. Da 
ber einzelne Lehrer häufig von einem Muftrag zum anbern überging unb ba ferner ber 
spätere Übertritt von ber philosophischen in eine ber höheren Fakultäten, speziell in bie 
theologische, bie Degel war, so waren Kompilationen ber verschiedensten Mrt zwischen 
diesen einzelnen Fächern möglich. Mm häufigsten würben bie Fächer ber hebräijchen 
Sprache unb ber Geschichte, aber auch bas ber Miathematit als Anhängsel von bem einen 
ober anderen Lehrer ber theologischen ober philosophischen Fakultät vorgetragen. Diesem
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Zustand machte die Regierung Herzog Karls ein Ende. Wenn der Herzog ein ausgiebigeres 
Studium in der philosophischen Fakultät auc den Medizinern und Juristen anempfahl, 
bann glaubte er dafür sorgen zu müssen, bah ihnen hiebei Materien vorgetragen wurden, 
bie für ihren späteren Beruf von Wichtigkeit waren. Aus diesem Motiv heraus ist der 
oben erwähnte Erlaß bezüglich der praktischen Ausgestaltung ber philosophischen Fächer 
zu verstehen. Entsprechend ber in ihm zum Ausdruck kommenden politischen unb wissen- 
schaftlichen Zeitjtrömung wurde im Disitationsrezeß von 1744 angeorbnet, bap bie Se- 
schichte um ihres nächtigen politischen Inhalts willen ein Hauptfac bilde. Man solle bei 
erster Gelegenheit barauf Bedacht nehmen, bie professionem historiarum durc ein 
hiezu befonbers aufgelegtes tüchtiges unb berühmtes Subjectum wohl zu bestellen, wofür 
man bagegen Poesie unb Beredsamkeit lieber mit ber Professur ber griechischen Sprache 
verbinden möge. Damit auch ber Lehrer ber Mlathematit unb Physik sich mehr der Er- 
forschung ber Katurvorgänge zuwende, würbe ihm im Rezeß von 1751 ber Bau einer 
Sternwarte auf bem Schloß unb bie Anschaffung von Quadranten unb Perpendikel- 
uhren bewilligt. Die beiden im engeren Sinne philosophischen Fächer sollten in ber 
Weife praktisch ausgeftaltet werben, daß ber Professor für Metaphysik, wie dies schon 
ber im Jahr 1750 als Konfiftorialpräfibent verstorbene Philosoph Bilfinger empfohlen 
hatte,23) sich mehr der Ökonomie, ber Kamerab unb Sinanzwissenjchast zuwende, unb 
bass ber Professor für Moral namentlich auch bas Katur- unb Völkerrecht, sowie bie 
jurisprudentia universalis traktiere. Auc sonst soll barauf Bedacht genommen werben, 
ba^ man nicht nur Sprachwissenschaft treibe, sondern ba^ auc bie lateinischen unb 
griechischen Profanschriftsteller gelesen werben, bah die Beschichte ber Literatur unb 
Philosophie, bah bie Geseke ber deutschen unb lateinischen Rede- unb Dichtkunst, bah 
griechische, römische unb deutsche Altertumskunde vorgetragen werben. Dom Jahr 1752 
an waren bie philosophischen Fächer im Sinne biefer Bestimmungen so verteilt, daß 
1. Logit unb Metaphyjit, 2. Moral unb Aaturrecht, 3. Phyiit unb Niathematit, 
4. Griechisch, 5. Allgemeine unb beutfehe Geschichte gelehrt würbe. Hebräisch, Poesie, 
Eloquenz (Oratoria) unb Altertumskunde sollten von bem, ber dazu Lust unb Beruf 
habe, übernommen werben. In bem Disitationsrezes von 1771 wirb bie Anorbhung 
wiederholt, bah in der philosophischen Fakultät ebensowohl, wie in ber juridischen 
Collegia in bem Kameras unb Finanzwesen, doc ohne Abbruch ber nötigeren Sunda- 
menten gehalten werben mögen.

Unter ber Regierung bes Herzogs Karl waren bie Fächer in ber philo- 
sophischen Fakultät f olgendermaßzen verteilt:24)

Professor ber theoretischen Philosophie war anfangs Israel Gottlieb 
Gan^, ber 1734 von seinem Stabtpfarramt zu Aürtingen nac Tübingen berufen, 
zunächst Beredsamkeit unb Dichtkunst, feit 1739 Logit unb Metaphysik lehrte unb 1747 
in bie theologische Fakultät überging. Er war wie sein Borgänger Bilfinger ein An- 
hänger ber Wolifischen Philosophie unb fam als solcher mit feinen theologischen Kollegen 
in Konflikt. Für feinen Standpunkt ist ber Grattat de usu philosophiae Leibnitianae 
et Wolffianae in theologia bezeichnend. Als Lieblingsthema trug er den überzeugen- 
ben Beweis von ber Unsterblichkeit ber Seele vor. Sein Nachfolger war Gottf rieb 
pioucquet (von 1750 bis 1790), ber als Pfarrer in Röthenberg durc Söfung einer 
Preisaufgabe ber Atabemie in Berlin über bie Leibnizsche Monadologie sich einen Kamen 
erworben hatte. Er war ein Philosoph bes gefunben Menschenverstands, als witziger 
Kopf beim Herzog beliebt unb öfters zur Sasel gelaben. 3m Jahr 1778 würbe er 
barum auc für ein Jahr nach Stuttgart berufen, um „bes Herzogs Person in philo- 
sophicis um ein mehreres zu bestärken". Für feinen praktischen Sinn ist bie Geschichte 
bezeichnend, bah er als Pfarrer einst in ber Ernte bie Sonntagsfeier auf ben Alittwoc 
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verlegt haben soll. Als im Jahr 1743 in der Erntezeit andauerndes Regenwetter 
das Verfaulen der Früchte auf dem Felde befürchten lies, ermahnte er seine Bauern 
am ersten klaren Sonntage, die Ernte einzuheimsen und holte den Sonntagsgottesdienst 
erst am folgenden Mittwoc nach, als wieder Regen zu fallen begann. Diesen feinen 
praktischen Sinn betätigte er auch in feiner Dorlej ungstätigt eit, indem er neben der 
Logit und Metaphysik auf Unräten feiner Vorgesetzten auc Ökonomik und Sinanz- 
Wissenschaften vortrug. Doc überließ er die „Aimwvendung der philosophischen Kegeln 
auf die dem Staat nützlichen Erfindungen und auf die Ökonomik" bald anderen und 
beschränkte sic bis in fein hohes Alter auf Metaphysit und »ars cogitandi«.

Zum Aachfolger Ploucquets wurde Jak. Friedr. Abel, der bemannte Lehrer und 
Freund Schillers, ernannt. Don der Karlsschule hatte er im Jahr 1784 einen Auf 
nach Göttingen bekommen. Um ihn dem Lande zu erhalten, war ihm vom Herzog die 
Anwartschaft auf die Stelle Ploucquets in Tübingen zugesichert worden. Er übernahm 
bei seinem Lehrantritt im Jahr 1790 den Huftrag für Poesie und Beredsamkeit, so daß 
diese bis dahin mit der praktischen Philosophie verbundenen Fächer nunmehr für mehrere 
Generationen mit der Metaphyjit verbunden erscheinen. Vorher schon war im Jahr 17 85, 
offenbar zur Entlastung des alternden pioucquet, der Repetent Joh. Friedr, glatt 
zum außzerordentlichen Professor ernannt worden, der über alle Seile der Philosophie, 
ganz besonders über Kant und durc Kant angeregte Themen, auc über Vergleichung 
der natürlichen und geoffenbarten Theologie las, bis er im Jahr 1792 zur theologischen 
Fakultät übertrat.

Das Fac der praktischen Philosophie vertrat von 1734 an Daniel Alaichel, 
der zugleich ausserordentlicher Professor der Theologie war und bis 1748 namentlich über 
bas Recht der Hatur unb Politik Vorlesungen hielt. Gerühmt wirb fein fliesender unb 
deutlicher Vortrag unb fein gesellschaftliches Talent. Die letzten Jahre bis zu seinem 
Code im Jahr 1752 verbrachte er auf einem Ruheposten als Abt im Königsbronner 
Kloster. Von 1748 bis 1753 würbe Moral unb Aaturrecht nach Pufendorf unb Grotius 
gelesen von Joh. Gottlieb gab er, ber 1748 zunächst als Lehrer der Geschichte, 
Beredsamkeit unb Poesie angestellt würbe, bann aber sofort zur praktischen Philosophie 
überging, um weiterhin von 1753 an als Professor ber Moral in ber theologischen 
Fakultät zu dozieren. Sein Alachfolger war Christoph Friedrich Schott, ber von 
seinem Vorgänger bas Fac der Moral in Verbinbung mit bem ber Beredsamkeit unb 
Poesie übernahm unb ber bis zu seinem Code im Jahr 1775 über bie verschiedensten 
Dinge, über Sittenlehre, über Aatur-, Voltes, Sozial- unb öffentliches Recht, über 
römische Altertümer, Geschichte ber Philosophie, Handlungs Wissenschaft, Redekunst, Stil- 
lehre, Vorlesungen unb Übungen gehalten hat. Aac feinem Code würbe bie praktische 
Philosophie unb bas Aaturrecht in Verbinbung mit poctif unb Beredsamkeit von August 
Friedrich 3öc gelesen, ber schon von 1767 an als auszerordentlicher Professor Dor- 
lefungen über bas ganze Gebiet ber Philosophie gehalten hatte. Er war ein wenig 
bedeutender Gelehrter; aber durc bie glänzende Gewandtheit feines Auftretens sowie 
durc bie Unterwürfigkeit feiner Gesinnung verstaub er bas allerhöchste Wohlgefallen 
sic zu erwerben. Schon 1770 zum ordentlichen Professor am Collegium illustre er- 
nannt, würbe er 1774 vom Herzog mit „Ordnung ber älteren Geschichte ber Universität 
unb mit ihrer Fortsetzung bis zur neuesten Zeit" aus Anlaß des bevorstehenden Subi- 
läums betraut. Dieser Hufgabe entledigte er sic nach einer kurzen Lehrtätigkeit an 
ber Karlsschule (1775—76, vgl. oben S. 73) in einer oberflächlic gewanbten Dar- 
stellung, mit Zusammenhäufung vieler Personalnotizen unb nicht ohne überreichliche 
Huldigungen vor bem fürstlichen Rektor ber Hohen Schule, „dem ruhmvollen unb groß- 
mütigsten Beförderer ber Wissenschaften unb Künste".25) Böc war es vorzugsweise, 
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der im Senat immer wieder eine scharfe Sprache der Professoren gegen die herzogliche 
Aniversitätspolitit und gegen die Bevorzugung der Karlsschule verhinderte und beschwich- 
tigend zu wirken versuchte. Im Jahr 1798 wurde er ob feiner Verdienste zum Prälaten 
ernannt; im Jahr 1815 ist er gestorben. Aac ihm übernahm Abel die praktische Philo- 
sophie, während der Lehrstuhl für theoretische Philosophie nicht dem Privatdozenten 
Schelling in Jena übertragen wurde, der, obwohl „ein großes Senie, doc nicht für 
Tübingen tauge", sondern dem im Codesjahr des Herzogs Karl zum außzerordentlichen 
Professor der Philosophie ernannten ehemaligen Aniversitätsbibliothekar Andreas 
Heinrich Schott, welcher zwar ein witziger Gesellschafter, aber ein wenig tiefer 
Denker und ein langweiliger Lehrer war. So kam es, baß in den großen Sagen der 
deutschen Philosophie, bie bie Söhne Schwabens in hervorragendem Alasze mit herauf- 
führen halfen, an unserer Universität fein geeigneter Vertreter des Sachs zu finden war.

Das Sac ber Mathematik nahm unter ber Regierungszeit bes Herzogs Karl 
einen mächtigen Aufschwung. Von 1701 bis 1745 würbe es durc Joh. Konr. Erei- 
ling vertreten, einem ehemaligen Stipendiaten, ber weit in ber Welt herumgekommen 
war unb einen großen Huf als Alchimist unb Wunderdoktor genoß. Er war ein Schüler 
von Jak. Bernoulli in Basel unb be l’Höfpital in Paris unb übermittelte bie mathe- 
matischen Kenntnisse seiner Zeit an feine Schüler Bilfinger, Krafft unb Kies. Als Crei- 
ling im Jahr 1745 mit bem Charakter eines Prälaten pensioniert würbe, übernahm 
Georg Wolfg. Krafft seine Hufgabe, ber ebenso wie Bilfinger zuvor lange Sahre eine 
Stelle als Lehrer an ber Universität unb Akademie zu St. Petersburg versehen hatte. 
Er war ein sehr fleißiger Mlann unb ein überaus tüchtiger Miathematiker, beffen Ruhm 
von fernher bie Schüler heranzog. Für ihn würbe, wie schon erwähnt, im Jahr 1752 
ein astronomisches Observatorium erbaut unb mit einigen für jene Zeiten guten Snstru- 
menten ausgcftattet. Auc für Experimentalphysit würbe in demselben Jahr ein Hpparat 
angeschafft unb ein großer Hörsaal im Collegium illustre eingerichtet. Aac feinem 
Code im Jahr 1754 würbe fein Freund Johann Kies zum Aachfolger ernannt, eben- 
falls ein sehr tüchtiger Mathematiker, ber zuvor Lehrer ber Geometrie in Warschau unb 
Perlin gewesen unb an letzterem Orte viel mit Lessing umgegangen war. Kies muß 
ebenso wie Krafft im mündlichen Portrag sehr lebendig unb anregend gewesen fein; auc 
war er als Gesellschafter wegen feines sprudelnden Wizes allgemein beliebt. Sein Alach- 
folger im Jahr 1781 war wieber ein ausgezeichneter Gelehrter, Christoph Friedric 
Pfleiberer, ber nach Absolvierung bes theologischen Stipendiums in Genf bei Lesage 
ftubiert unb bann in Warschau an ber neuerrichteten Militärakademie gewirkt hatte. 
Die zahlreichen Besuche von polnischen Schülern, bie er in Tübingen erhielt, sowie eine 
Denkmünze, bie König Stanislaus zu feinen Ehren schlagen ließ, zeugen von ber B3e- 
liebtheit, bereu er sich an ber fernen Wirkungsstätte zu erfreuen hatte. In Tübingen 
bildete er eine Schule von trefflichen Mathematikern heran, unter denen ber bebcutcnbfte, 
3. G. §. Vohnenberger, fein späterer Kollege unb Aachfolger würbe.

Das Fac ber griechischen Sprache hatte in diesen wie in den vorhergehenden 
Zeiten hauptsächlich barunter zu leiben, baß sehr feiten bie Klassiker gelesen würben; 
Griechisch würbe gelehrt unb gelernt aus ben Schriften bes Reuen Testaments. Hießt 
einmal bie Kirchenväter, bie in ben Klosterschulen neben bem Heuen Testament Anter- 
rießtsgegenftanb waren,26) würben auf ber Hochschule gelesen. So haben benn bie 
Professoren für griechische Sprache Joh. Hb. Osiander (von 1739 bis 1756) unb 
Immanuel Hoffmann (von 1756 bis 1772) nur kleine Vorlesungen über neutestament- 
liehe Schriften, vornehmlich Priese unb über bie alttestamentlichen Zitate in solchen Priesen 
gehalten. Hur einmal im Wintersemester 1764—65 kündigt Hoffmann an, baß er bas 
Evangelium Matthäus aus ben hebräischen, griechischen unb römischen Altertümern
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illustrieren wolle, „doc so, das dabei Mas gehalten und das, wo es not ist, der aliß: 
brauch des Studiums ber Altertümer bei der Auslegung der Heiligen Schrift cufgezeigt 
werde". Das Studium der Altertumskunde, sowie eine häufigere Lektüre der griechiichen 
und lateinischen Profanschriftsteller war schon in bem Dijitationsrezes von 1752 vor- 
geschrieben worden. Doc die beiden genannten Professoren der griechischen Sprache 
haben sich, wie gejagt, nicht daran gehalten. Mehr ist geschehen bezüglich ber lateinischen 
Sprache von ben im Nebenamt mit ber Professur für Beredsamkeit und Poesie betrauten 
Lehrern ber Moralphilosophie. Sofort im Wintersemester 12 51 52 kündigt Soh. Dottl. 
Saber eine Vorlesung über ausgewählte Gedichte des Horaz ober über die römische, 
griechische unb hebräische Altertumskunde an. Wie sic aus ben folgenden Dorlejungs- 
verzeichnijjen ergibt, hat er im letzteren Kolleg bie römischen Altertümer im Wintersemester 
zu Ende gelesen unb im Sommersemester 
barauf bie Besprechung ber griechischen 
unb hebräischen Altertümer fortgesetzt.
Auc klassische Literaturgeschichte hat er 
nac C. A. Heumann, Conspectus reipu- 
blicae litterariae angekündigt. Fabers 
Aachfolger Schott hat 1756—57 ein 
Collegium Livianum unb sonst (1764 
unb 1768) Vorlesungen über bie Reden 
unb philosophischen Schriften Ciceros 
angekündigt. Hur das letztere Kolleg 
scheint Beifall unb Fortsetzung im folgern 
ben Semester gefunden zu haben. Schott 
setzte bie Vorlesungen über Altertums: 
funbe unb Literaturgeschichte fort, gab 
sie aber 1772 zusammen mit bem Lehr- 
auftrag für Beredsamkeit unb Poesie 
an ben neuernannten Professor für 
griechische unb morgenländische Sprachen 
3 o h. 3 a f. 33 a u r ab. Baur hatte seit 
1760 als auszerordentlicher Professor 
ber philosophischen Fakultät Vorlesungen 
auc über alttestamentliche Bücher sowie

über Aniversalphilosophie, namentlich aber 
über orientalische Sprachen gehalten. Aac

bcm Code Immanuel Hoffmanns zu beffen Aachfolger in ber Professur ber griechischen 
Sprache ernannt unb mit bcm Lehrauftrag auc für Beredsamkeit betraut, gab er 
sic alle Mühe, feinen Verpflichtungen nachzutommen unb kündigte sofort für jeden 
Sommer regelmäßige Vorlesungen über griechische Klassiker an. So lehrte er benn 
neben seinen alt- unb neutestamentlichen Vorlesungen zweimal je im Sommer zwei 
Stunben wöchentlich profanam graecitatem an ber Hand ber Chrestomathie von 3. 
Matth. Sesner (Leipzig 1774), und im dritten Sommer erklärte er ben Römerbrief 
philologisch-kritisc unter Beiziehung einzelner berühmter Stellen aus Plutarch. Doc 
schon im Jahr 1775 hat diese griechijch-klassische Herrlichkeit mit bem Übertritt Baurs 
in bie theologische Fakultät ihr Ende erreicht. Sein Aachfolger in ber Professur der 
griechischen unb orientalischen Sprachen, Christian Friedrich Schnurret (1775 1806), 
ein ausgezeichneter Gelehrter auf bcm Gebiet ber semitischen Linguistik unb ber vater- 
ländischen Geschichte, hat bas griechische Sac wieber vernachlässigt unb barin nur Dor- 
lefungen über bie neutestamentlichen Schriften gehalten. Der Lehrauftrag für Bered- 
samkeit ging nicht auf ihn über, fonbern fiel, wie schon erwähnt ist, wieber an ben
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neuen Inhaber des Lehrstuhls für praktische Philosophie, Aug. Friedr. Böck, zurück. 
Dieser trassierte weniger die Altertumskunde, sondern hielt mehr ästhetische Vorlesungen. 
Die Altertumskunde und klassische Literaturgeschichte würbe um dieselbe Zeit von den 
Professoren der Geschichte Uhland und Rösler betrieben, zugleich auch von dem außer* 
ordentlichen Professor der Philosophie Joh. Heinrich Srommann, ber in ber genannten 
Eigenschaft bis zu seinem Tod, von 1766 bis 1775, an ber Fakultät naturrechtlich-mora- 
lische unb historische Vorlesungen hielt. Sein Nachfolger in ber vorübergehend besetzten 
auszerordentlichen Professur Christian Sottlob Storr (von 1775 bis 1777) hielt nur 
Vorlesungen über heilige Rhetorik unb ©rammatik, während dessen späterer Alachfolger 
Joh. Friedr, glatt (von 1785 an) nicht nur über alle Seile ber Philosophie unb ins- 
besondere über Kant, sondern auch wieder von 1787 bis 1790 über die philosophischen 
Schriften Ciceros Vorlesungen ankündigte, ja sogar einmal (1789) einen Dialog von Plato 
zu interpretieren versprach. — Zusammenfassend muß also gesagt werben, daß in ben 
49 Jahren ber Negierung bes Herzogs Karl allerhöchitens nur in 7 Semestern Dor- 
lefungen über Bücher ober Stellen aus ber klassischen Literatur ber Griechen unb Körner 
zu Tübingen gehalten worben finb. And bas war in einer Zeit, bie wir als bic Periode 
bes Wiedererwachens ber griechisch-klassischen Kultur feiern. Erit im Sahr 1796 würbe 
in David Christoph Seybold, einem ehemaligen Eübinger Stipendiaten, von aus- 
wärts ein klassisch gebilbeter Philologe nac Tübingen berufen, ber ben Sinn für bie 
alten Klassiker im Vaterlanbe wieder zu verbreiten suchte.

Aicht so mangelhaft als bic klassischen Sprachen war bas gach ber orientalischen 
Sprachwiff enf chaf t in dieser Periode an unserer Universität vertreten. Zu Beginn 
ber Regierung Herzog Karls war als Lektor ber semitischen Sprachen Christoph David 
Kernharb angeftellt, ein polnischer Jude, ber in Stuttgart zum Christentum über- 
getreten war unb ber sic nac bem Zeugnis ber Zeitgenossen „durc Wissenschaft unb 
gute Aufführung von ben meisten seiner Art auszeichnet". Aac vorübergehenber An- 
ftcllung in Jena las er über 20 Jahre bis zu seinem Code im Jahr 1751 in Tübingen 
über rabbinische Theologie unb über altteftamentliche Bücher. Aac feinem Code fand 
bie hebräische Sprache ihre ausschließliche Vertretung in bem alttestamentlichen Eregeten 
ber theologischen Fakultät, bis von 1760 an ber schon erwähnte Extraordinarius Joh. 
Jak. Baur regelmäßig nicht nur über altteftamentliche Bücher, sondern auch über 
hebräische Altertümer samt poësis sacra ber Hebräer, sowie über Syrisch, Chaldäisc 
unb Arabijc Vorlesungen abhielt. Laut Ankündigung pflegte er für bie poësis sacra 
ber Ebräer bas Buc von Rob. Lowt (De sacra poesi Hebraeorum, herausgegeben 
von Joh. Dav. Michaelis, Hannover [ZcO) zugrunde zu legen unb bic Schönheit ber 
alttestamentlichen Poesie mit ben Gesetzen ber allgemeinen Üfthetif zu vergleichen. Sein 
Nachfolger Schnurr er war bei einem zweijährigen Aufenthalt in Söttingen unter 
Michaelis unb Eichhorn mit ben neuen Prinzipien ber orientalistischen Wissenschaft be- 
sannt geworben, insofern sie zur Kritif unb Erklärung ber biblischen Schriften heran- 
gezogen würbe; er hatte sich während weiterer zwei Sahre in Paris, Holland unb 
England weitergebilbet unb erntete nun von 1772 an auf ber Heimatuniversität großen 
Beifall sowohl durc bie neue Art feiner Exegese, als auch durc bie besonnene unb ab- 
geklärte Reife seines Vortrags. Neben ben Vorlesungen über bie biblischen Schriften 
lehrte er auc Syrisc unb Arabisch, einmal im Jahr 1772 kündigt er auch Englisch 
an für ben, ber sic dazu melbet. 3n ben orientalischen Vorlesungen würbe er vorüber- 
gehend unterstützt von Storr, ber 1776 unb 1777 außer bem Buche Daniel auch Syrisc 
unb Chaldäisc las, wie er sagt nach ber Chrestomathie von Joh. Dav. Michaelis.

Von ben lebenden Sprachen würbe Sranzösisc regelmäßig am Ende bes Dor: 
lesungsverzeichnijses neben ber Reit-, Secht- unb Canzkunst als möglicher Unterrichts- 
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gegenstans angetündigt; einmal (1753—54) wird an dieser Stelle auch englischer 
Unterricht angeboten; ebenso wird für die übrigen ausländischen Sprachen gelegentlich 
die Lernmöglichkeit in Aussicht gestellt. Einzelne Professoren kündigen an, daß sie für 
die Ausländer die Vorlesungen in bereu Sprache zu halten bereit feien. Die Sehre der 
deutschen Sprache war mit dem Unterricht ber Beredsamkeit verknüpft. Deren Sehrer, 
namentlich Schott und Böc, haben von Zeit zu Zeit theoretisch -praktische Kollegien 
über ben Stil in ber deutschen Sprache, sowie Disputier- unb Deflamationsübungen ab- 
gehalten. Über deutsche Poesie hat Schott für das Wintersemester1761— 62 angetünbigt, 
338c las Einführung in die Literatur unb schönen Künste unb kündigte für die, welche 
es wünschen, Theoria pulchri an, an ber Hand von Ant. 8r. Büschings „Dejchichte 
unb Grundsätze ber schönen Künste unb Wissenschaften" Berlin 1772— 74), ober unter 
Zugrundelegung von Moses Mendelssohns „Hauptgrundsätzen ber schönen Wissenschaften 
unb Künste" (Erlangen 1777). Aac dem Code des Herzogs von 1795 an kündigt ein 
Lektor 3 oh. Feinric Emmert bie neueren Sprachen, Sranzösisch, Englijch und 
Italienisch, samt Geographie unb deutscher Stillehre an.

Als letztes Fac innerhalb ber philosophischen Fakultät ist endlich bie Geschichte 
zu besprechen. Mit ihr war es zu Beginn ber Regierung des Herzogs Karl äußerst 
mangelhaft bestellt. Die Historie war von ben Zeiten des Humanismus an ein An: 
hängsel ber Eloquenz unb ber Poesie. So würbe sie denn auch beim Regierungsantritt 
Herzog Karls von bem Professor ber Beredsamkeit Paul Biberstein (1741—47), einem 
früheren Stuttgarter Diatonus, gelehrt. Jedoc wurde, wie erwähnt, burch ben Vifitations* 
rezeßz von 1744 bie Geschichte um ihrer politischen Wichtigkeit willen zum selbständigen 
Sac erhoben unb im Jahr 1747 an den fähigen und vielgereisten Württemberger Sim. 
Friedr. Rues übertragen, ber aber schon ein Jahr danach starb. Sein Alachfolger sollte 
ber schon erwähnte Joh. Gotti. Saber fein, ber aber ben Lehrauftrag für philosophische 
Moral in Verbindung mit Beredsamkeit vorzog. So hat Viberftein, ber 1747 zum Pro- 
fesjov des Sriechijchen ernannt war, wieber Geschichte gelesen, bis zu seinem Code im 
Jahr 1750. Als Aachfolger gewann man einen Holsteiner, ben in Kiel geborenen Otto 
Christian von Loheni chiolb, ber als Hofmeister ber jungen Herren Köbern von 
Schwende in Tübingen anwefenb war unb als besonders geeignet erschien, ba er auf 
feinen vielen Keifen Völter unb Staaten kennen gelernt hatte. Durch feinen geistreich 
witzigen Vortrag übte er grossen Einfluß auf bie Stubenten aus. Er las Universal 
geseichte nach bem Kompenbium von Ejsich, Geschichte des römijch-germanischen Reichs 
im Anschluss Joh. Jak. Mascov (Commentarii de rebus imperii Romani -Ger- 
manici 1748— 53; ins Deutsche übersetzt 1763). Serner hielt er Vorlesungen über euro- 
päijche Staatsverfaffung nach bem I. Band bes Werts von Pufendorf (De statu im
perii Germanici) ober nach Gottfr. Achenwalls Staatsverfaffung ber europäischen Reiche 
(Göttingen feit 1752). Auc über Statiftif, bie nach bem Sinne ber Zeit eine geo- 
graphijch-geschichtlich-ökonomische Beschreibung ber Staaten war unb über KoveUiftit, 
b. h- Beschichte ber neuesten Zeit, fünbigte er an. Ja bie, welche wollten, sonnten 
Diplomatie, Kumismatit ober Heraldik hören. Der nac Lohenschiolds Cod im Jahr 1761 
ernannte Ludwig Joseph Uhland (ber Grossvater bes Dichters) las über dieselben 
Ehemen wie sein Vorgänger, auc nach ben Schriften von Esjich, Achenwall unb Aascov. 
Von neueren Werten benützte er Joh. Stephan Pütters Grunbri|s „Staatoveränderungen 
bes deutschen Reichs von ben ältesten bis auf bie neuesten Zeiten" (Göttingen seit 1753) 
unb I. G. Meusels Anleitung zur Kenntnis ber europäischen Staatengeschichte. Serner 
las er über Papitgeschichte nac Walchs Kompenbium („Entwurf einer vollständigen 
Historie ber römischen Päpste", Leipzig 1758) und über christliche, hebräische ober römische 
Altertümer; über bie letzteren nac G. 5. Kieupoort, Succincta explicatio rituum
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Romanorum (Straßburg seit 1744). Aluc Literargeschichte und Chronologie 
hat er angekündigt; endlich war Uhland der erste Lehrer in der philosophischen 
Fakultät, der über württembergische Sejchichte las (zum erstenmal 1765). Schon 
früher (1762) hatte der am Collegium illustre angestellte Suris 3 oh. Friedr. 
Helfferich über die Geschichte „unseres lieblichen württembergischen Vaterlandes" an- 
gekündigt. Auc der Staatsrechtslehrer Breyer (feit 1772) las gelegentlich württem- 
bergische Geschichte. — Der Alachfolger des zum Ordinarius der theologischen Fakultät 
beförderten Ahland würbe Christian Friedrich Koester (von 1777 bis 1821), 
ber als Diakonus in Vaihingen durc eine Schrift über ben Lehrbegriff ber christlichen 
Kirche in ben drei ersten Jahrhunderten (Frankfurt a. a. 1773) und durc eine an- 
gefangene Vibliothet ber Kirchenväter in Übersetzung unb Auszügen (10 Bände, Leipzig 
1776—86) die Aufmerksamkeit auf sic gezogen hatte. Er setzte die Vorlesungen ithlands 
fort, vielleicht mehr noch als biefer nach ber Art Lohenschiolds im geistreich witzigen 
unb anetdotenreichen Dortrag die „Alovellistit" unb „Statistik" bevorzugend. Don 
Büsching würben außer bem genannten Wer noc neu benützt seine Introductio in 
geographiam Germaniae (5. Seil ber „Erdbeschreibung", Hamburg 1789) unb bic 

Vorbereitung zu gründlicher unb nützlicher Kenntnis ber geographischen Beschaffenheit 
unb Staatsverfaffung ber europäischen Reiche unb Republiken" (Wien 1779). Aluc er 
kündigte wie Mhland regelmäßig württembergische Geschichte an unb gelegentlich Literatur- 
geschichte sowohl ber kirchlichen, als auch ber klassischen Schriftsteller Sriechenlands unb 
Roms; zweimal las er über bie vitae et opiniones celebriorum philosophorum. Die 
Universalgeschichte nach Christi Geburt würbe nac bem Kompenbium von Joh. Alatth. 
Schroec (Leonh. Offerhaus, Compendium historiae universalis, in 2 Bänden heraus- 
gegeben von Schroeck, Leipzig 1778) gegeben. Einmal (1784—85) las Roesler über bic 
Beschichte ber neueren Kriege unb Friedensschlüsse, unb im Semester 1791—92 kündigte 
er eine Einleitung zum Stubium ber Beschichte (generalem ad Studium historiae insti- 
tutionem) an. Vorlesungen über bie metbobe ber Geschichte hat er später wiederholt. 
Die im Sommer 1784 gehaltene Privatvorlesung über Kirchengejchichte bürste er, wenn 
6. Eb. Sottl. Paulus recht berichtet, 27) seiner rationalifierenben Auffassung wegen nicht 
wiederholen. Über papftgefchichte hat er jedoc später wieber gelesen.

Die philosophische Fakultät unterscheidet sich in unserer Zeit von ben 
„oberen Fakultäten" dadurch, baß in ihr die Crennung ber einzelnen Fächer 
verhältnismäßig deutlich durchgeführt ist. Es lag in ber Aatur ber Sache, baß ber Professor 
für Mathematit nicht über griechische Sprache ober Moral las. In ben oberen Fakultäten 
aber, bic auf einen bestimmten praktischen Beruf vorbereiteten, galt prinzipiell ber Srund- 
faß, baß jeder Lehrer über jedes Spezialfach zu lesen imftanbe fein müsse. Alatürlic 
war schon lange vor ben Reiten bes Herzogs Karl durc Neigung unb Gewohnheit eine 
Trennung einzelner Fächer eingetreten, auf bic auc bei Aeuanstellungen Rücjicht ge
nommen würbe. Aber bas Gefühl unb bas Bedürfnis für bic Spezialisierung ber 
Wissenschaftszweige war noc nicht so weit durchgedrungen, baß eine deutliche Abgrenzung 
ber Spezialfächer anerkannt gewesen wäre. Unb Herzog Karl war am Anfang feiner 
Regierung eher bestrebt, im gegenteiligen Sinne zu wirten, so baß bic Professoren ber 
Universität wie bie Lehrer einer Schule im Bebürfnisfall einanber zu vertreten unb ab- 
wechselnd feftgelegte Kurse abzuhalten versüßtet waren. Das ist ausgesprochen in ber 
Settionsverteilung bes Dijitationsrezesses von 1744 unb in ben kur vorher aus* 
gegebenen Schemata Lectionum, 28) wobei barauf Wert gelegt ist, baß einerseits jeder 
Professor in einem 2—3jährigen Turnus bic sämtlichen Fächer seiner Disziplin ab
solviere, baß aber anbererfeits Gelegenheit geboten werbe, biefe sämtlichen Fächer inner- 
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halb eines Sahres zu hören. So waren die ordentlichen Professoren wenigstens bezüg- 
lich der öffentlichen Lektionen genötigt, die sämtlichen Spezialzweige ihres Hauptfachs 
(der Theologie, Jurisprudenz ober Mliedizin) in gleichmäßigen und raschfolgenden Kursen 
zu behandeln. In privaten Vorlesungen ober „Kollegien", für bie seitens ber Stubenten 
Bezahlung gefordert wurde, sonnte ber einzelne feine Lieblingsfächer unb weiter ab- 
liegenbe Spezialgegenstände breit unb ausführlich traktieren. Mit diesem sehr anfecht- 
baren System ber „alternierenden Penja" wurde prinzipiell im Dijitationsrezeß von 
1771 gebrochen, nachdem bie unter bem Vorsitz bes Herzogs tagende Aniverfitätsbeputation 
(Kov. 1770) sic bagegen ausgesprochen hatte. Für die persönlichen Pensen im Degen- 
atz zu ben altcrniercnben sprac hauptsächlich bie Erwägung, daß feiten einer in allen 
gächern gleich start fei. „Der eine hat von Aatur eine vorzügliche Sabe unb Deichic 
zu diesem, ein anberer zu einem anbern Penjo. Wenn nun also ein solcher Alan just 
dazu ausgestellt unb gebraucht wird, wozu ihn die Aatur selbst gerufen zu haben scheinet, 
unb worinnen er eine befonbcre Deschieklichkeit und Starte besitzet, so muß in ber Solge 
etwas besonders Gutes herauskommen, unb ber Autzen wirb befto grösser vor beffen 
Zuhörer fein. Es mag ein Professor noc so geschickt fein, als er nur will, so wird 
er gleichwohlen auc nur in einem penso niemalen auslernen. Alan fommt von Sag 3u 
Eag durch eine fleissige Übung immer weiters. Mithin je länger ein Professor solches 
pensum unb zwar allein treibet, befto stärker unb befto vollfommener wirb er barinnen, 
wovon fobann bie Lernende ben grössten Vorteil zu geniessen haben." Sürs Segenteil 
tonnte man allerdings auc eine Anzahl von Srünben aufführen: Wenn ber Professor 
immer bas gleiche Fac habe, so treibe er nur noc feine Favoritpensa unb werbe gar 
nicht mehr fertig, habe auc feinen Anstoß dazu, während beim Wechsel immer einer 
ben anbern dränge. Werbe einer trans, so fei man vollenbs in Verlegenheit, weil man 
feinen Stellvertreter habe. Auc fei es zwar wohl manchmal gut, wenn ein Student 
denselben Professor über dieselbe Waterie zweimal hören sönne, um ihn besser zu be- 
greifen, aber noc besser, wenn bie Stubenten bie Wahl haben, ba manchmal Professoren 
bei aller Gelehrsamkeit unb aller angewandten iühe eben doc feinen Beifall finben.29) 
Erot biefer Gegengründe hat man sich, wie gesagt, zur Abschaffung ber altcrniercnben 
Pensen entschlossen. In der juristischen unb medizinischen Fakultät würben sofort per: 
sönliche Pensen an bie einzelnen Professoren verteilt, soweit dies durc die Praxis nicht 
schon vorher sic durchgesetzt hatte. 3n ber theologischen Fakultät sollte bie Änderung 
erst nach Abgang ber jetzt angestellten Professoren eingeführt werben. So sann man 
also sagen, bass mit dem Jahre 1771 an ber Universität Tübingen ber schulmäßige 3e- 
trieb ber einzelnen Wissenschaftszweige einer wissenschaftlichen Auffassung ber Spezial- 
facher Platz machen musste.

Die Fächer, bie in ber medizinischen Fakultät gelehrt würben, waren Insti- 
tutiones (b. y. System unb Gesetze ber Medizin), Physiologia, Materia medica (3n- 
strumenten- unb Arzneimittellehre), Formulae (für bie Rezeptabfajsung), Pharmacia, 
Chirurgia, Anatomia, Botanica, Chemia, Semiotica (Diagnostik) unb Collegium 
pathologico-practicum, wozu noc bie Praxis clinica et chirurgica kam. Diese waren 
unter ben drei jeweiligen Professoren ber Medizin naturgemäss so verteilt, daß ber erste 
bie Anatomie unb Chirurgie, ber zweite bie Physiologie unb Pathologie unb ber dritte 
bie Chemie unb Botanif je mit ben entsprechenden Aebenfächern bevorzugte. Demäß 
bem im Dijitationsrezeßz von 1744 ausgesprochenen System ber alternierenden Pensen 
sollen biefe Fächer berart verteilt werben, das „in drei Jahren ber Cursus zweimal vor
genommen unb vollführet werbe". Doc liegt cs in ber Aatur ber Sache, bass in ber 
medizinischen Fakultät bas System ber Sachprofessuren früher ausgebildet würbe als
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3. 3. in ber theologischen. Schon dadurch, ba^ je ein Professor die Aufsicht über das 
theatrum anatomicum unb über den botanischen Sorten führte, war eine Verknüpfung 
mit diesen beiden verschiedenartigen Fächern gegeben. So brachte ber Dijitationsrezesz 
von 1771 wesentlich nichts Aeues, wenn er bie Fächer ber Medizin für ben zweijährigen 
Kursus folgendermaszen verteilte: Der Pathologe soll im ersten Semester bie Pathologie, 
im zweiten bie Semiotik, im brüten bie therapia generalis, im vierten bic Lectio in 
formulas abhalten; ber Anatom soll im ersten Semester bie Physiologie, im zweiten 
bie Osteologie, im brüten bie Institutiones unb im vierten bic materia chirurgica samt 
ber theoria operationum lesen; ber Botaniker lieft im ersten Semester bie Chemia 
theoretica, im zweiten bie Botanik, im brüten bie Pharmakologie ober bic Einführung 
in das Dispensatorium Wirtembergicum, b. h. in bic württembergijche Pharmakopöe, 
im vierten, b. h. wieder im Sommerfemefter, bic Fortsetzung ber Botanik. Außer diesen 
Hauptfächern gab es eine Reihe von Alebenfächern ber Heilkunde unb ber Aaturlehre, 
zum Teil absonderlicher Art, bie, oft durch ein neu erschienenes Buc ober durch des 
Zeitalters Vorliebe für Okonomie unb Wirtic aftslehre veranlasst, namentlich von einigen 
auszerovdentlichen Professoren ber Medizin traktiert würben. Die neu aufgekommene unb 
ben Herzog persönlich intereffierenbe Wissenschaft ber Staatsökonomie fanb nämlic nicht 
nur in ber philosophischen unb juristischen Fakultät, fonbern auc in ber medizinischen 
eine Heimstätte unb würbe hier in Verbindung mit ber Aaturlehre als Landwirtschafts- 
tunbe, in Verbindung mit ber Heilkunde als medizinische Oeconomia civilis (im Segens at 
zur ruralis), b. h. wohl als Vorläuferin ber heutigen Hygiene gelesen.

Zu Beginn ber Regierungszeit des Herzogs war Tani el Hoffmann Sehrer ber 
Pathologie (von 1736 bis 1752 ordentlicher Professor), ein vielgereister unb auc 
außerhalb Tübingens beliebter unb oft gerufener Arzt. Tic berühmteste Kur, bie ihm 
gelungen, unb bie er in einer besonderen Schrift beschrieben hat, ist eine nach unserem 
Begriff ins Gebiet ber Chirurgie fallende Heilung einer Fraktur ber Schädeldecke unb 
ber Gehirnrinde. Sein Aachfolger würbe Christian Ludwig Zögling (als Stadt- unb 
Amtsphysikus von Tübingen seit 1748 aufs erorbentlieh er, von 1752 bis 1762 ordent- 
Hoher Professor), auc ein weithin berühmter Arzt, ber vom benachbarten Baden Dur- 
lachischen Fürstenhaus mit bem Charakter eines Leibarzts geschmückt würbe. Defien 
Aachfolger würbe Serd. Christoph Ötinger Q762—72 vor feiner -Ernennung zum 
Ordinariat ebenfalls Stadt-, Amts- unb Klosterphyjitus zu Tübingen unb Bebenhaujen). 
Seine Gauptbemühung war „bie Aaturlehre unb Chymie auf bic Staatswirtschast an- 
zuwenden", weshalb er vom Herzog sehr geschärt unb zum Mitglied von Tero immediaten 
Staatswirtichaftlichen Deputation ernannt würbe. Aicht nur Ötinger, fonbern auch fein 
Aachfolger Christian Friedric Jäger (1767 Physitus bes tbeot Stifts in Tübingen 
unb bes Klosters Bebenhausen; seit 1768 ordentlicher Professor ber Votanif), ber 1772 
zur Professur für Pathologie unb praxis medica aufrückte, hat neben ber Pathologie, 
Semiotit unb materia medica noch über Votanif unb über bic Phatmafopöe gelesen. 
Gleichwohl sann von 1772 an auch in ben Vorlefungsantünbigungen entsprechend bem er- 
wähnten Dijitationsrezesz von 1771 eine deutliche Abgrenzung ber Fächer bemerkt werben. 
Ter Aachfolger Sägers, Wilh. Cotts rieb pioucquct (auszerordentlicher Professor 
1778; ordentlicher 1782—1814), ein Sohn bes Philosophen, hat nur noc über Pathologie 
unb über bie verwandten Fächer gelesen, allerdings dazu auch über Sandwirtichait; 
schriftstellerisch hat er sich in allen Teilen ber Medizin versucht. Sein Hauptwert’ ist ein 
enzyflopädijches, bas lange Seit unentbehrliche Repertorium medicum, worin er bic 
gesamte medizinische Literatur bis auf seine Zeit exzerpiert unb zusammengesaßt hat.

Alle bic genannten Ärzte unb Pathologen haben ihre Wissenschaft in bedeutender 
Weise nicht gefördert. Sic begnügten sich, bic Errungenschaften unb Entdeckungen an-
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derer in logisch-deduktiver, aber wenig erfahrungsmäszig begründeter Solge vorzutragen. 
Die Geschichte der Medizin kennt aus dieser Zeit eine Reihe von funjtvoll aufgebauten 
„Systemen", die zum Teil mit der Leibnizischen Philosophie zusammerhängen. Biese 
Periode der „Systeme" hat zwar für die wissenschaftliche Terminologie und für die flaxe 
Formulierung innerhalb der Arzneikunde Bedeutendes geleistet, aber eine wirkliche Sörderung 
Ser medizinischen Kenntnisse tonnte natürlich nur durch die Arbeit in den Kliniken er- 
rungen werden. Und die fehlte in Tübingen völlig, wenigstens in der ersten Periode 
der Regierung Herzog Karls. Tie Patho- 
logte und Therapie würbe gelehrt an 
ber Hand von berühmten Lehrbüchern, 
unter benen namentlich bie Institutiones 
medicae des berühmten holländischen 
Arztes Hermann Börhaave (Nürnberg 
1756) unb desselben Aphorismi de cog- 
noscendis et medendis morbis (Sena 
1758) hervorragen. Auszerdem würben 
gebraucht I. Junker, Conspectus thera- 
piae specialis unb desselben Practicum 
pathologicum (1765), Hieron. Dav. 
Saub (+ 1780) Institutiones pathologiae, 
Joh. Zach. Platner, Ars medendi (Leip- 
zig 1765), bie Bücher von &. Sottlieb 
Ludwig (1766 unb 1771 erschienen) unb 
endlic bes Leibnizianers 3. Peter Eber- 
hard Conspectus medicinae theore- 
ticae. Heben bem theoretischen Unter- 
richt nac diesen Lehrbüchern sollen bie 
Studenten, wie es in den Statuten von 
1752 heiszt, quoadusque in bie praxis 
clinica eingeführt werben. Soviel sic 
aus ben Andeutungen ber Dorlejungs- 
verzeichnisse erschließen Iaht, scheint dies 
in sehr geringem Mlasze geschehen zu fein. 
Immerhin mögen bie genannten ordent- 
liehen Lehrer ber Pathologie unb Chera- 
pic unb dazu noc einige außzerordentliche 
Professoren, bie zugleich Tübinger Ärzte 
waren (Sottl. Benj. Saber 1755—60;
David Mauchart 1757—67), auf ihren 
Bejuchsgängen bie Stubenten mitgenommen haben. Regelmäszigen Unterricht in mebb 
zinischer Klinit scheint in ber zweiten Hälfte unseres Zeitraums namentlich ber außer- 
ordentliche Professor Karl Philipp Tieg abgehalten zu haben, ber von 1767 bis 
gegen Ende bes Jahrhunderts als Physikus ber Stabt unb Oberämter Tübingen unb 
Bebenhausen in ber Fakultät lehrte. Er beschreibt gelegentlich bei einer Ankündigung 
fein Collegium casuale practicum berart, bah er den Studierenden treue Handreichung 
in ber medizinischen Praxis an ben Betten ber Kranten verspreche, pro diversitate 
morborum quovis tempore obvenientium. Zusammen mit Diez haben bie Arzte unb 
auszerordentlichen Professoren Karl Friedrich Tioffius unb Christ. Gottlob bopf 
nac vielen Anstrengungen eine „Hojpitalklinik" mit klinischem Ambulatorium im Jahr 
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1792 eingerichtet, an der dann seit 1797 der berühmte 3. E. Autenrieth wirkte. 
Dessen Bemühungen und der erfolgreichen Vermittlung des Historikers und Seheimrats 
%. &. von Spittler ist es zu danken, baß endlich im Jahr 1803 mit Gelbern des Kirchen- 
guts und ber reichen Hospitäler des Landes bie Burse der philosophischen Fakultät 
zu einem Aniversitätsklinikum umgebaut würbe.

Brauchte es somit lange Zeit und viele Mühe, bis ein fachgemäßer unb erfolge 
reicher Unterricht in ber Pathologie unb klinischen Therapie erteilt werben konnte, so 
sann andererseits bezüglich ber anatomischen unb chemischen Fächer gerühmt werben, baß 
Herzog Karl sic persönlich für bereu Förderung interessierte unb baß es gelang, durc 
Ausbau unb Errichtung ber nötigen Institute, sowie durc glückliche Wahl von geeigneten 
Vertretern sie zu einer gewissen Blüte an ber heimischen Universität zu bringen. Pro- 
fefforen ber Anatomie unb Chirurgie waren bie ganze in Betracht kommende Zeit 
über nur 2 Männer, bie beibe in ihrem Fache Tüchtiges leisteten unb ber anfänglichen 
Ungunst zum Trotz ihre Wissenschaft weiterzubringen unb den Unterricht in ihr erfolg- 
reich zu fördern bemüht waren. Der erste war Burkhart David Mauchart (von 1726 
bis 1751), ber zwar bei feinen Sektionen sich meist mit Hunden unb anderen Eieren be- 
gütigen mußte, ber aber bie Wichtigkeit ber Anatomie unb Physiologie für das Heil- 
verfahren immer wieber betonte unb im Spezialfach ber Augenheilkunde wirtlich 
Bedeutendes geleistet hat. Seinem energischen Drängen ist ber Ausbau ber Jakobs- 
kirche zu einem „anatomischen Theater" zu verbauten, wie das im Disitationsrezes von 
1751 angefünbigt unb im folgenden Jahr ausgeführt worben ist. Erot dieses Husbaus 
tonnte ber anatomische Unterricht nicht bie nötigen Fortschritte machen, weil es immer 
noch am nötigen Leichenmaterial fehlte. Huch ber Aachfolger Maucharts, 8 eo rg Friedrich 
Sigwart (von 1751 bis 1795) tonnte anfangs meist nur „theoretische" Anatomie an- 
fünbigen, mit welcher bie praktische verbunben sein sollte, „so oft sic eben bie Selegen- 
heit dazu biete". Die Gelegenheit bot sich feit Erlaß eines herzoglichen Spezialrestripts 
im Jahr 1743 jedesmal bei „Justifikation eines Delinquenten", wozu für Überführung 
ber Leichen vom Lande nach Tübingen alljährlich 50 fl. aus bem Kirchenkasten an ben 
Univerfitätsfistus bezahlt werben mußten. Da bie Justifikation nicht allzu häufig vor- 
fam, reichte bas Leichenmaterial zu selbständigen Übungen ber Stubcntcn nicht aus, 
fonbern ber dozierende Professor zergliederte bie Kadaver vor ben anwefenben Stubcntcn 
in ber Hrt, bie aus dem berühmten Bilde von Rembrandt besannt ist. Der Herzog 
selbst nahm einmal an solch feierlicher Zergliederung teil. Zum erstenmal im Winter- 
femefter 1764—65 fünbigt Sigwart an, baß er Übungen solcher Stubcntcn leiten wolle, 
bie bei ben privaten Dissectionibus anatomicis unb operationibus chirurgicis selbst 
Hand anlegen wollen; denn nach der neuesten Verordnung Serenissimi stehe eine Über- 
fülle von Leichen zur Verfügung. Die neue Verorbnung bestaub in ber Errichtung eines 
Prosektorats (1763) und in der Verfügung, baß sämtliche Leichen ber im Hospital, Sut- 
leuthaus, Lazarett unb Seehaus Verstorbenen unb baß ferner bie Leichen aller unehe- 
lichen Kinder zur Zergliederung überwiesen werben müßten. Dazu würben bie Seist- 
ließen angehalten, bedenklichen Gemütern törichte Vorurteile auszureden. Seither war 
auch ben Stubcntcn regelmäßig Gelegenheit gegeben, „felbften Cadavera zu zergliedern". 
Beim Bau bes Klinikums (1 802) würbe bie Anatomie wegen mangelhaften Platzes aus 
ber Jakobskirche dorthin verlegt.30)

In Vcrbinbung mit ber Anatomie würbe, wie erwähnt, regelmäßig auch bie 
Chirurgie gelehrt. Den Unterricht erteilten bie genannten Professoren in ber Hnatomic 
nach ben Lehrbüchern von Rob. Aesbit (Jena 1753), Ehr. Friedr. Albinus (+ 1752), 
Eheod. Kerckring (+ 1693), in ber Chirurgie nach Börhaave unb Lor. Heister (+ 1758), 
welch letzterer ber unmittelbare Lehrer Niaucharts in Hitborf gewesen war. lieben ber



Das Hochschulwesen: Universität. 209

chirurgischen Praxis am menschlichen Körper wird gelegentlich auc Derbandslehre an- 
gekündigt. Auszerdem ist »Embryulcia« und ars obstetrica ein allerdings nicht allzu 
häufig angekündigtes Aebenfac der Chirurgie. In der Lektionsverteilung von 1752 
und von 1771 fehlt es völlig in der Aufzählung; vielleicht eine Folge des Vorurteils der 
Zeit, das eine männliche Hilfe am Bett der Wöchnerin nicht gerne sah. Immerhin 
hatten die cübinger Professoren die Aufsicht wie über die Apotheken und Chirurgen, 
so auc über das Hebammenwesen des Landes. Sigwart verspricht 1769 die Embryulcia 
besonders geschickt „mit Hilfe einer Ala- 
schine" zu lehren, „die zu diesem Zwec 
konstruiert sei". Ein geschickter Frauen- 
arzt mußz der erwähnte Stadtphysikus 
Karl Phil. Diez gewesen sein, der in 
Paris zwei Jahre lang bei Fried und 
Levret die Kuns erlernte 31) und sie seinen 
Studenten nicht vorenthalten haben wird.

Das dritte Lehrpensum in der 
medizinischen Fakultät war das der 30- 
tanif und Chemie. Botanik wurde in 
der Fakultät seit den Tagen des berühm- 
ten Leonhard Fuchs gelehrt; feit 1663 
war ein botanischer Sarten hinter der 
Universität gegen den Neckar zu angelegt 
worden. Regelmäszige Vorlesungen über 
Chemie sind feit Mitte des 17. Jahr- 
hunderts gehalten worden, und im Jahr 
1733 begann man mit dem Bau eines 
chemischen Taboratoriums auf dem Sa- 
kobsfriedhof neben der Anatomiekirche; 
der Bau sonnte ‘ aber zunächst wegen 
Widerstands seitens der Bürgerschaft und 
Stabt nicht fertiggestellt werben. Das 
geschah, wie erwähnt, erst nac dem Diji- 
tationsrezesz von 1751. Es mußz beachtet 
werben, baß die beiben Wissenschaften 
als Hilfsfächer ber Medizin von Ärzten Johann Seorg Gmelin 
betrieben würben, die nebenher nac ber 
üblichen Sitte noc weite Seile ber Arznei- 
wijsenschaft theoretisch unb praktisch zu traktieren hatten. Um so staunenswerter ist 
bic wirtlich bedeutende Förderung, welche beide Wissenschaften während unseres Zeit- 
raums seitens ihrer Vertreter in Tübingen zu erfahren hatten. Von dem ersten, Johann 
Backmeister (1736—48), einem ehemaligen Nlecklenburger Theologen, ist allerdings 
wenig besannt.32) Sein Alachfolger, Joh. Seorg Smelin (1749—55) dagegen nimmt in 
seinem Fac eine ausgezeichnete Stelle ein. Als Sohn des Sübinger Apothekers war er 
schon früh mit der Chemie unb Aaturgeschichte bekanntgemacht worben. Zur Vollenbung 
feines Studiums zog er wie so manche Württemberger jener Sage nac St. Petersburg 
unb war 91/2 Jahre mit naturwissenschaftlichen Forschungen in Sibirien beschäftigt. 
Deren Ergebnisse legte er in bem großen Werte ber Flora Sibiriaca nieder. Da von 
ben Strapazen ber Reise feine Gesundheit angegriffen war, war bic Dauer seiner Tätig- 
teil in Tübingen leiber eine kurze. Aber Smelin hat in dieser kurzen Zeit vieles ge- 
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leistet, im botanischen Harten, in der ärztlichen Praxis und in dem neben ber Satobs- 
kirche gegen die Mladergasse neu erbauten chemischen Institut, das nac ihm lange Zeit 
den Hamen des „Smelinschen Kabinetts" trug. Aus der ärztlichen Seite feiner Tätig- 
feit ist hervorzuheben, ba^ er als Erster den Rhabarber unb bie Chinarinde in um- 
fassender Weise untersucht unb als Heilmittel ber Medizin bienftbar gemacht hat. Sein 
Aachfolger würbe sein Bruder Phil. Sriedr. 8 melin (1755—68), ber im Seifte feines 
Vorgängers weiter zu wirfen bestrebt war. Zu beffen Aachfolger war wieber ein SpröfE 
ling ber Familie ernannt, ein Beweis, wie Inzucht unb Hepotenwirtfdjaft beliebt 
war: Samuel Gottlieb Smelin (ernannt zum Professor ber Botanik 1768, + 1774), 
ein Hesse ber obigen, ber bis dahin ebenfalls in Petersburg lehrte. Er sonnte aber 
sein Amt nicht antreten, ba er auf einer Reise ans Kaspijche illeer in bie Scfangcnfchaft 
eines Khans geriet unb im Gefängnis an ber Ruhr starb. Seine Reise durch Rußland 
zur Untersuchung ber brei naturreine (Petersburg 1771) stellt ihn in bie erste Reihe 
ber Haturforfner seiner Zeit. Der Sohn von Philipp Friedrich, nämlich Johann 
Friedrich Smelin, war von 1772 bis 1780 außerordentlicher Professor in Tübingen. 
Von 1780 an hat er als ordentlicher Professor in Söttingen grosse Berühmtheit erlangt. 
3n Tübingen hielt er namentlich auch mineralogische Vorlesungen unb machte sich ver- 
bient durc eine Enumeratio stirpium agro Tübingens! indigenarum (1772). So
lange ber zum Professor designierte Samuel Sottlieb Smelin in Sefangcnfchaft war, 
versah Christian Friedrich Jäger (von 1768 bis 1772) den Lehrauftrag für 330- 
tanif, ber, wie erwähnt, balb zum Pensum ber Pathologie überging. Als letzter in 
unserem Zeitraum hat Sottl. Konr. Chr. Storr (1774 1801), ein Bruder des be- 
rühmten Theologen, bie Botanik unb Chemie gelehrt. Er ist deswegen für bie Scfebiebte 
ber heimischen Aaturforschung bemerkenswert, weil er durc feine Sammlungen bie 
Srunblage zum Eübinger Haturalicufabiuctt gelegt hat, nachdem bie schönen Samm
lungen ber Smelin zu einem Teil nac Petersburg, zum anbern nac Söttingen gewandert 
waren. Heben biefen wirfte noch seit 1771 als außzerordentlicher Professor Christian 
Friedr. Reußz, ber neben seinem ärztlichen Beruf namentlich über bie Naturwissenschaften 
ber Mineralogie, Chemie unb Botanik las unb babei „bereu Einfluß in bie Ökonomie, 
Handwerke, Künste unb Manufakturen zu zeigen" sic bemühte.

Der Unterricht in ber Botanit würbe regelmässig Sommers erteilt unb meist mit 
Exkursionen in bie Umgegenb verfnüpft. Smelin benützte babei gelegentlich bas Sehr- 
buch von Ehr. Sottl. Ludwig (+ 1773). Heuss legte fein eigenes Kompendium zugrunde. 
In ber theoretischen Chemie würbe nac Mlaquer unb nach ben Institutiones chymicae 
(1766) des Jak. Reinhard Spielmann unterrichtet. Erp er im ent al Chemie würbe jum 
erstenmal nach Erbauung des chemischen Hörsaals von 17 52 bis 1754 durc 4 Semeiter 
hindurch von Joh. Seorg Smelin gelesen. Die Kosten für bie Experimente waren von 
ben Zuhörenden selbst aufzubringen. Von ba an wirb nicht allzuhäufig, aber doch 
regelmässig bie Experimentalchemie angefünbigt, falls sich die nötige Sahl von ou 
hörern zur Deckung ber Kosten zusammenfinde. Mit ber Chemie unb Botanit war bie 
Pharmazie verbunden, bereu Unterricht im wesentlichen barin bestaub, baß . bie 
Studierenden in bie Württembergische pharmafopöe, in bas sogenannte Dispensatorium 
Wirtembergicum eingeführt würben. Die Arzneimittellehre unb Suftrumentcutunbc 
würbe regelmässig von allen Lehrern ber Fakultät als materia medica im Anichlß an 
bie Institutiones von Linné, an I. 8. Cartheuser (Frankfurt 1741), Herm. Sr. Ceich: 
meyer (Jena 1737), Hub. Hug. Vogel (+ 1774) ober 6. 3. Kran (t 1779) vorgetragen. 
Als felbftänbiger unb nicht unwichtiger Zweig ber Aledizin galt von alters her oie.Vem 
chirurgischen Pensum anhängige Medicina forensis, für bie 3. 8- Sajelius Gena 1760) 
ein gebräuchliches £ehrbucb geschrieben hatte. Der außerordentliche Professor Reuß bat 
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endlich gelegentlich Dorlejungen über Enzyklopädie und Seschichte der Aledizin gehalten. 
Sür die ersteren benützte er im letzten für uns in Betracht kommenden Semester Franc, 
gzome, Principia medicinae (Leyden 1792). Die Aaturwijsens fasten und die Medizin 
für die Kenntnis der „Ökonomie" nutzbar zu machen, waren, wie schon erwähnt ist, 
namentlich Ötinger, Joh. Friedr. Smelin und Reus bemüht. Ihren Vorlesungen über 
Sie partes animales et vegetabiles materiae oeconomicae legten sie 3. Beckmann, 
Grundsätze der deutschen Landwirtschaft (1769) und Lor. Joh. Dan. Suckow, Entwurf 
einer physischen Scheidekunst, zugrunde.

Die Professoren der Medizin mit ihrer zum Teil recht ausgedehnten Praxis und 
mit ihrer Aufsichtspflicht über die Apotheker, Chirurgen und Hebammen des Landes 
waren zum Schaden der Dorlesungstätigkeit häufig von Tübingen abwesend. Dieje Alis- 
stäube samt ber Konkurrenz ber Karlsakademie und dem Mangel einer Klinit waren 
wohl schuld, daß die Fakultät von sehr wenig Studenten besucht war. Sm Jahr 1772 
3. 33. war nur ein einziger Medizin Studierender da, unb eine Berechnung bes Alathe- 
matifers Kraft über bie Zahl ber Mediziner in Tübingen seit ber Sründung ber Ani- 
oerfität bis zum Jahr 1763 ergibt als Resultat, das bie Zahl stets zwischen 12 unb 20 
geschwankt habe.33) Erst mit ber Einführung eines georbneten klinischen Unterrichts 
bat bas Studium ber Medizin in Tübingen einen neuen Aufschwung genommen.

Die juristische Fakultät’) war mit Lehrt rasten am reichsten versehen. Seit 
ber Gründung ber Universität bestauben 6 Ordinariate an ihr; ein siebentes Extra- 
ordinariat, dessen Inhaber zeitweise als Ordinarius rangierte, fam im Jahr 1727 hinzu. 
Jedoc gab gerabe bie Juristenfakultät am meisten Anlaß zu Klagen über nachlässige 
Handhabung ber Lehrtätigkeit. Das hing zusammen mit ber umfangreichen praktischen 
tätigt eit ber juristischen Professoren, bie durch Teilnahme an bem herzoglichen Hofgericht 
in Tübingen unb durc Abfassung ber von auswärts erbetenen „Konsilien" geforbert war. 
Diese praktische Hufgabe ber Universitätslehrer trug ja gewiß dazu bei, ihrer Wissen- 
schaff eine lebendigere Färbung zu geben; aber andererseits ist eben dadurch ein Alachlajsen 
ihrer akademischen Wirksamkeit bedingt. Mach bem schon in früheren Zeiten die ganze 
Fakultät mehrmals zu größerem Fleisz ermahnt worben war, „als man bis dato ver- 
spürt", mußte im Rezeß von 1744 namentlich bie Lässigkeit in Ausarbeitung von Kon- 
silien gerügt werben, durc bereu Verzögerung ber Fiskus unb bie Landesregierung schon 
öfters in großen Schaden gekommen sei. Wegen ber vielen richterlichen Seschäjte wirb 
bie Einrichtung getroffen, baß bie öffentlichen Lektionen zwischen den sechs Professoren 
so geteilt finb, baß drei bavon Sommers, bie anderen Winters lesen. Der ganze 
Kursus ber öffentlichen Vorlesungen war auf 3 Jahre berechnet, aber ähnlich wie in 
ber medizinischen unb theologischen Fakultät so eingeteilt, baß mit jebem Jahr ein Kursus 
begonnen werben sonnte. Daß biefe Lektionsverteilung aber nicht eingehalten würbe, 
beweist ein Rezeßz unb ein Seneralreskript vom Jahr 1750, worin ber Herzog fein größtes 
Mißfallen barüber ausspricht, baß bei ber Surijtenfakultät sic gar nichts gebessert, ber 
Rezes von 1744 gänzlic hintangesetzt worben fei unb bie Studierenden genötigt werben, 
auf frembe Universitäten zu gehen. Sa kurz vorher (1749) war ein strenges Straf- 
gericht über den Professor Christoph Friedr. Harpprecht ergangen, in bem ihm in An- 
sehung seiner unverantwortlichen Renitenz in verweigerter Haltung öffentlicher Dor 
lefungen nicht allein feine Dimission von feinen bisherigen Mintern bei Hofgericht unb 
Universität erteilt, sondern auc eine Strafe von 1000 Reichstalern in bie Univerfitäts* 
taffe auferlegt worben war. Dies scheint etwas gefruchtet zu haben; in späterer Zeit 
hören wenigstens bie Klagen über den Unfleiß ber Professoren auf. Der Rezeß von 
1771 setzt geordnete Verhältnisse voraus. Daß baun in den achtziger Jahren speziell 
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die juristische Fakultät unter der Konkurrenz der Karlsschule am meisten zu leiben 
hatte, ist schon erwähnt worden.

Die Fächer, die in ber juristischen Fakultät gelehrt wurden, waren nac ben Statuten 
des Jahres 1752 Institutionen unb Pandekten, kanonisches, öffentliches, Lehen- unb 
Kriminal-Recht, ius ecclesiasticum, b. h. protestantisches Kirchenrecht, das in ein öffent- 
liches, im westfälischen Friedensinstrument niedergelegtes unb in ein privates eingeteilt 
wurde, ferner Germanisches, Provinzial- unb Kriegs-Recht, pragmatische Seschichte des 
Deutschen Reichs, ältere unb neuere Rechtogeschichte, sowie juristische Literaturgeschichte, 
endlic die praxis iuridica unb ber stilus forensis. Wie schon gesagt ist, sollten biefe 
Fächer gleichmäßig unter bic Professoren verteilt unb in dreijährigem Kursus erledigt 
werben. Jedes Fac mußte man in einem Semester zu Ende lesen, nur die Pandekten 
sollten in 2 Semestern zweistündig gelesen werben. Auc in ber Suristenfakultät haben 
natürlich Kcigung unb Gewohnheit trotz des üblichen Wechsels ber Vorlesungen bic Aus- 
bilbung von bestimmten Pensen unb Fachprofessuren begünstigt. Doc will bic Abgrenzung 
ber Fächer gerabe in biefer Fakultät schwer gelingen. Kur im allgemeinen unb nicht mit 
völliger Sicherheit läßt sic bic Unters Reibung ber Vertreter bes öffentlichen Rechts unb 
des Kriminalrechts von benen bes Privatrechts durchführen.

Das römische Recht, zusammen mit bem württembergijchen Privatrecht, 
lehrte als Ordinarius von 1731 an Christoph Friedrich Harpprecht, nachdem 
er schon 1727 als erster ausserordentlicher Professor bes württembergijchen Rechts an- 
gestellt worben war. Er rechtfertigte nicht bic Hoffnungen, bic auf seine „ungewöhn
liche Lehrgabe" unb „hinreiszende Beredsamkeit" gesetzt worben waren. In ben 
Klagen über mangelnbcn gleiß ber Professoren kehrt sein Warne immer wieder, bis 
er im Jahr 1749 wegen mangelhafter Erfüllung seiner Obliegenheiten für Universität 
unb Hofgericht mit vorübergehenber Suspension unb hoher Seldstrafe belegt würbe. 
Bald wieber zugelassen versah er sein Amt bis zu feinem Code im Jahr 1774. Kurz 
vorher im Jahr 1772 war er wieber wegen Saumseligkeit aus bem Senat aus: 
geschlossen worben, doc würbe ihm bas munus docendi gelassen. Harpprecht hat 
in feinen späteren Jahren regelmäßig nur bic Pandekten unb gelegentlich auc Kirchen- 
recht gelesen; in ben vierziger unb fünfziger Jahren zeichnet er sic aus bureß be- 
fonbers lange unb reichhaltige Ankündigungen. Er sann ba in einem Semester neben 
ben Institutionen unb Pandekten forensische Jurisprudenz, Kriegsrecht, Völkerrecht, 
germanisches privatrecht, Geschichte ber juristischen Literatur, ein Collegium analytico- 
casuale unb disputatorische Exerzitien über jeden Seil ber Rechtswissenschaft ver- 
sprechen. Die Hauptfächer, bic er zu vertreten hatte, nämlic bic Pandekten unb In
stitutionen, werben neben ihm von Johann Friedr. Mögling gelehrt, ber 1734 
von Gießen nac Tübingen berufen warb unb hier bis zu seinem Code im Sahr 1765 
wirkte. Auc er betrieb nac bem Vorbilb Harpprechts neben bem römischen bas württem- 
bergische Provinzial-Recht, eine Verbindung, bic von seinem Aachfolger Sixtus Sakob 
Kapff (1761 auszerordentlicher, 1767—1820 ordentlicher Professor) aufrechterhalten 
würbe. Kapff soll als praktischer Juris ein großes Ansehen gehabt unb mehr nach bem 
gefunben Menschenverstand, als nac bem Corpus iuris entschieden haben. Eine butte 
Reihe von Romanisten beginnt für unsere periobe mit Seorg Friedrich Harpprecht 
(ordentlicher Professor 1722—54), bem Sohne bes berühmten gerb. Christoph Harpprecht, 
(+ 1714), der aber in ben letzten Jahren feines Lebens zurückgezogen lebte unb sic nur 
ber Gerausgabe unb Fortsetzung ber Sammelwerke feines Vaters wibmete. Sein Aac- 
folger scheint Eberhard Christoph Canz, der Sohn des Philosophen, gewesen zu 
sein, ber von 1745 an als auszerordentlicher Professor, feit 1759 als Ordinarius „mit 
Beifall unb Gründlichkeit" bic Pandekten trassierte. Er starb frühzeitig im Jahr 1773 
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und fand in dem aus Söttingen berufenen Württemberger Karl Christoph bofacer 
(+ 1793) einen vielgerühmten und wissenschaftlich ungemein hochstehenden Aachfolger, 
ber unserem Sande eine tüchtige Zuristengeneration für bie grossen Veränderungen im 
Staats: unb Rechtsleben zu Beginn des neuen Jahrhunderts herangezogen hat. Heben 
ber trefflichen Vertretung ber Pandekten durch Hofacker unb des württembergijchen Privat- 
rechts durch Kapi tonnte nac bem Code des Christoph Friedrich Harpprecht ein io: 
fertiger Ersatz minder notwendig erscheinen, unb jo finben wir, daß vorerst (von 1775 
bis 1781) ber Professor am Collegium illustre August Ludwig Schott Vorlesungen 
über Institutionen, römische Altertümer, über juristische Praxis unb über kanoniiches 
Recht abhält, bis im Jahr 1781 von Erlangen ber in Sübingen geborene Christian 
Gmelin (+ 1821) als Pandektist neben Hofacker berufen 
wurde. Sein Hauptverdienst ist die Verausgabe des lite- 
rarischen Alachlasses von Hofacker.

Alle bie genannten Lehrer bes römischen unb bürger- 
liehen Rechts haben auch über bie verwandten Sebiete, 
namentlich über Zivilprozes, über Rechtsgeschichte, römische 
Altertümer, Enzyklopädie unb Literaturgeschichte des Rechts, 
ja zum Seil auch über Kirchen-, Ehe-, Lehen- unb Kriminal- 
recht Vorlesungen gehalten. 3m Vortrag ber Institutionen 
würben bie Lehrbücher der berühmten Autoritäten ber 
Zeit, Gebauer (t 1773), Habernickel (t 1789), Höpfner 
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burg (1

(+ 1797) unb besonders häufig Heineccius (f 1791), zu- 
grunbe gelegt. Für die Pandekten bienten bas ältere Wert 
von Lauterbac (+ 1678), ferner bie Bücher von Schaum- 
burg (+ 1746), Hellfeld (+ 1782) unb bie Introductio in 
ius Digestorum von Justus Henning Böhmer, bie vier- 
zehnmal in ben Jahren von 1704 bis 1791 aufgelegt worben 
ist. Als enzyklopädische Schulbücher waren Christ. Sottr. 
Frankfurt a. 0.), Srundsätze ber Rechtsgelehrjamkeit, unb später Job. Sriebr. Beite- 
mayer, Enzyklopädie unb Geschichte ber Rechte in Deutschland (seit 1785) im Nebrauc. 
Sehr beliebt war auc bie Literargeschichte der Rechts Wissenschaft von Dan. Rettelblabt 
(+ 1791), während für bie römische unb deutsche Rechtsgeschichte Soh. Sal. Brunnquell 
(+ 1735), Joh. Ad. Kopp (f 1748), Joh. Jak. mascov (t 1761), Sriebr. piatner 
(+ 1770) unb Joh. Sriebr. Christ. Selchov (+ 1795) reiche Husbeute boten. 3m 
Spezialgebiet bes Kontursrechts würbe Joh. Brunnemann (t 1672) verwendet, bis bie 
Bücher ber beiden Smelin über ben Konturs ältere Werte ablösten.

Das Kriminalrecht unb ber Strafprozeß würbe über ein halbes Schrhundert von 
Wolfgang Hb am Schöpf (ordentlicher Professor von 1718 bis 1770) gelesen, ber 
insbesondere im Anichlusz an seine hervorragende praktische Tätigkeit auch regelmäßige 
Vorlesungen unb Übungen über ben Eübinger Hofgerichtsprozes hielt. Sein Aachfolger 
scheint 30h. Dan. Hoffmann gewesen zu fein, ber von 1767 als außerordentlicher, 
von 1769 als ordentlicher Professor angeftellt war unb außer über bas peinliche auch 
über öffentliches Recht, über panbetten unb Rechtsgeschichte anzukündigen pflegte. Er 
würbe von 1772 bis 1777 unterstützt von Joh. Christoph Srie brich Brey er, ber 
aber schon im Hlter von 28 Jahren starb. Auc Breyer las über peinliches Recht unb 
Fofgerichtsprozesz- unb außerbem über deutsches Staatsrecht, Institutionen unb anbere 
Seile ber Rechtsgelehrsamkeit, auc über württembergische Seschichte. 3a Joh. San. 
Hoffmann offenbar ausschlieszlic bem Staatsrecht sic zu widmen beabsichtigte, erhielt 
er von 1778 an einen Kollegen in Christian Cottiieb Smelin (1 1818), der mit 
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Vorliebe Kriminalrecht und praxis iuridica, dazu Institutionen zum Inhalt feiner Dor- 
lesungen wählte. Als Lehrbücher des Kriminalrechts bienten die Synopsis von Dietr. 
Herm. Miemmeric (1731), ferner bic Bücher von Christ. Seorg Friedr. Meister (+ 1782) 
unb Joh. Christ. Koc (+ 1808). Ein Kompendium des Strafprozesses hatte Schöpf 
verfaßt, das er feinen Vorlesungen zugrunde legte; außzerdem würbe das Buc des noc 
zu ncnncnbcn Cafinger über bic Kammergerichtsbarkeit benützt.

Für das öffentliche unb das deutsche Recht bestauben 3 Lehrstühle, von 
bereu Vertretern ber eine vorzugsweise das Lehenrecht, ber anbere das Reichs- unb 
Kirchenrecht, ber dritte bie deutsch- unb öffentlich-rechtliche Praxis zu lehren pflegte. Das 
Lehenrecht würbe lange Jahre von bem in Sießen geborenen LudwigKonr. Smal 
calb er (+ 1774) vorgetragen, ber von 1733 an als Alachfolger des berühmten Schweder 
(+ 1735) bas Ertraordinariat innehatte, bis er 1746 in bas Ordinariat einrückte. Er 
las außer seltenen Vorträgen über bas Kirchenrecht fast ausschlieszlic über bas Lehen- 
recht, meist im Anschluß au bas Eramen iuris feudalis von Sam. Stopf (+ 1710), 
während feine Kollegen für bas Lehenrecht ben Srundrißz von Joh. Schilter (+ 1705) 
vorzogen. Die Alachfolger Smalcalbers, Joh. Christoph Sriedr. Breyer (Ordinarius 
von 1774 bis 1777) unb Christian Sottl. Smelin (1778—1818) haben, wie schon 
erwähnt, außer ben staatsrechtlichen Vorlesungen bas Kriminalrecht unb ben Strafprozeß 
bevorzugt, während ber Aachfolger des alten Kriminalisten Schöpf, I oh. Daniel Hoff- 
mann, bis zu feiner Ernennung zum Seheimen Rat im Jahr 1790 öffentliches Recht, 
auc Kirchen- unb Lehenrecht, sowie Privatrecht ber Fürsten auszer bem Prozeszrecht ber 
höchsten Reichstribunale las. Der Alachfolger Hoffmanns war ber aus Erlangen zurück- 
berufene Wilh. Sottl. Cafinger (1790—1813), ber über Alatur- unb Völkerrecht, 
Reichsgerichtsprozes, Alethodologie unb Enzyklopädie Vorlesungen abhielt. Bei letzteren 
legte er zunächst Reitemayer, bann seine eigene Enzyklopädie unb Geschichte ber Rechte 
in Ceutschland (Erlangen 1789) zugrunde.

Das eigentliche Staats- unb Kirchenrecht würbe in ber ersten Zeit ber Regierung 
bes Herzogs Karl durch Sottfr. Daniel Foffmann gut (1747 —80) vertreten, ber 
als Alachfolger bes Joh. Thom, von Scheffer (+ 1745) vom Extraordinarius seit 1742 
zum ordentlichen Professor ernannt worben war. Er las über alle Seile feines Sachs, 
Reichsgeschichte unb Volf erregt, Staats- unb Lehensrecht, Kriegs- unb kanonisches Recht; 
er erflärte regelmäßig ben fünften, bas evangelische Kirchenrecht betreffenden Artikel bes 
Osnabrücker Friedens unb fünbigte immer wieber Diplomatik, Aumismatif unb nament- 
lic Heraldik an, letztere nac bem Lehrbuch von Joh. Christ. Satterer (+ 1799). Ein- 
mal las er auc neben ber juristischen Literaturgeschichte scheinbar zur Erholung über 
Ernestis Archaeologia literarum elegantiorum. Von 1774 an lieft er gelegentlich über 
„Statistik Deutschlands mit Rücksicht auf bas öffentliche Recht". Er war ein auc am 
kaiserlichen Hof äußerst angesehener Jurist, unb seine publizistischen Abhandlungen er- 
freuten sic allgemeiner Achtung. Da nac seinem Code bas Staatsrecht durc Joh. 
Dan. Hoffmann unb ben noc zu nennenden Mlajer sehr gut vertreten war, würbe er 
zunächst nur durc Extraordinarien ersetzt, durc ben früh verstorbenen Christian 
Sottfr. 6 Off mann (1777—84), ber über Alaturrecht, nac bem Kompendium von 
Höpfner (+ 1797), über Altertümer, Reichsgerichtsprozeß unb Rechtsgeschichte las. Zu 
beffen Alachfolger würbe im Jahr 1786 Wilhelm Sottlieb Cafinger ernannt, ber 
Sohn bes noc zu erwähnenden berühmten Lehrers bes Staats- unb Kameralrechts, ber 
bis zu feiner Berufung nac Erlangen (1788) Alaturrecht unb Enzyklopädie traftierte. 
Wie erwähnt fam er nac kurzer Zeit an bic Stelle Joh. Daniel Hoffmanns wieder nac 
Tübingen zurück. An seiner Stelle würbe zum Extraordinarius Karl Wilh. Schmid 
ernannt (1790—95), ber ähnlich wie Joh. Dan. Rossmann über bas öffentliche Recht
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An der theologischen Fakultät35) waren seit alter Zeit drei Ordinariate und 
ein Ertraordinariat. Alac dem Dijitationsrezes von 1744 sollten die drei Ordinarien 
mit den drei Hauptfächern der Thesis, Exegesis und Controversiae jährlich unter sich 
wechseln, so daß also jeder alle Hauptfächer der Theologie der Reihe nac vorzutragen 
batte. Jeder lieft daher innerhalb seines dreijährigen Kursus im ersten Bahre die 
Thesis, im zweiten Sahr die Exegesis, und zwar im Winter Altes, im Sommer Heues 
Testament, im dritten Sahr die Controversiae. Für jedes Fac ist täglic eine Stunde 
angesetzt, nur für die Controversiae im Sommer täglic zwei Stunden, von denen die 
zweite dem Extraordinarius zufiel. 3m Winter hat der Extraordinarius in der noc 
freien vierten Stunde die Historia ecclesiastica ober Theologia homiletica zu lesen. 
So wurden ähnlic wie in den anderen Fakultäten sämtliche Hauptfächer in den öffent- 
lichen Vorlesungen jährlich absolviert indem stets einer der Professoren an der Thesis, 
der nächste an der Exegesis, der dritte an den Controversiae und der vierte an der 
zweiten Stunde der Controversiae bezw. an der Kirchengeschichte dozierte. Die anderen 
Fächer, wie theologia moralis, symbolica, pastoralis, ascetica, ins ecclesiasticum 
protestantium würben als Privatkollegien gelesen.

Bei Erlaß bes Disitationsrezejses von 1751 hat man sic davon überzeugt ba^ es 
nicht anftänbig sei, die Kirchengeschichte durc einen Extraordinarius im Wintersemester 
abfertigen zu lassen. Für einmal wenigstens soll die zweite Kontroverfienftunbe ausfallen 
unb bafür bie Kirchengeschichte „in einem unzertrennten Silo" in Perioden von Semester 
zu Semester zu Ende traktiert werden. Auc soll man bei Erledigung der vierten Pro- 
feffur bie Kirchengeschichte nicht wieder notwendig „stationi quartae anhangen" lassen, 
sondern man soll sie demjenigen zuteilen, der am besten dazu aufgelegt fein möchte.

Wit dem System ber „alternierenden Pensa" wurde, wie schon erwähnt ist, im 
Jahr 1771 prinzipiell gebrochen, aber in ber theologischen Fakultät blieb bis zum Code 
bes damaligen Kanzlers Reußz (1777) der alte Sebrauc in Übung. Im Jahr 1777 
würben nac bem alten Schema ber Fächer Alominalprofessuren geschaffen. Als bie vor- 
nehmfte, als bie „Kanzlerlektion" galt bie über Kontroversen; ein anderer nahm bie 
Thesis, unb ber brittc muhte bie Exegesis Alten unb Reuen Testaments nehmen. Auc 
der Extraordinarius besam fein bestimmtes Fach, unb zwar bie Moral; denn diese werbe 
„ac ber jetzigen Beschaffenheit ber Theologie nicht mehr mit ober in ber Dogmatil zu- 
gleich, sondern als ein von der Thesi abgefonbertes Pensum abgehandelt". Dagegen 
wirb bie Kirchengeschichte mit einer leichten Entschuldigung unter bie Privatkollegien 
verwiesen. Sie wurde in ber Folgezeit tatsächlich mehr ober weniger regelmäßzig vom 
Extraordinarius, zum Teil auch vom Lehrer der Kontrovcrficn, als Dogmengeschichte auch 
vom Professor ber Thesis gelesen. Der Regierungswechsel im Jahr 1793 brachte mit 
der Aufhebung ber Karlsschule für bie ganze Universität eine Änderung ber Studien- 
Ordnung, wobei auc in ber theologischen Fakultät mehr auf Befriedigung ber modernen 
Bedürfnisse Rücksicht genommen würbe. Die Kontroversen, die anberwärts auf bie 
„Antideistik" reduziert seien, sollen auch in Tübingen eingeschränkt werben, unb bie ge- 
wonnene Zeit kam im wesentlichen ber Kirchengeschichte unb ber Moral zugute, welc 
letztere durc die Kantische Wissenschaft eine befonbers wichtige Erklärung zu erforbern schien.

Es ist somit bei bem bis 1777 herrschenden System auch in ber theologischen 
Fakultät nicht leicht möglich, einzelne Fächer unb ihre Vertretung durch ben in Frage 
stehenden Zeitraum hindurch zu verfolgen, sondern cs tonnen nur die einzelnen Cheo- 
logen in 4 Reihen aufgezählt unb hinsichtlich ihrer Hauptwirksamkeit in ben Privat- 
kollegien charakterisiert werben. Innerhalb ber drei Ordinariate bestaub eine Abstufung, 
indem ber Inhaber bes ersten als Alachfolger ber ehemaligen Pröbste ber Stiftskirche 
galt unb regelmäszig mit bem Kanzleramt ber Universität betraut war. Der Inhaber 
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der zweiten Professur galt als Alachfolger des alten Dekans der Stiftskirche, und die 
dritte Stelle war mit der Pfarrei (der ehemaligen Plebanie) verknüpft. Die drei Ordi- 
naviate wurden darum nicht gleichmäßig gewertet, sondern es fand meist bei jeder Dakatur 
ein Aachrücken in die nächst höhere Stelle statt. Jene geschichtlich gewordenen Verhält- 
nisse der Vergangenheit machten sic in unserer Periode ferner insofern wirksam, als 
mit der theologischen Lehrtätigkeit noc gewisse pfarramtliche Funktionen verknüpft waren. 
Zwar war auf Antrag des Konsistoriums kurz vor Beginn der Regierung des Herzogs 
Karl im Jahr 1740 tatsächlich eine Eren- 
nung der geistlichen Stellen und der Pro- 
feffuren durchgeführt worden, indem für 
den regelmäßigen Predigtdienst und die 
Seelsorge ein Pfarramt mit Spezial- 
superintendentur geschaffen wurde, das 
aber nun mit dem Ertraordinariat in der 
Fakultät vereinigt fein sollte. Der Extra- 
ordinarius und Spezialsuperintendent 
Cotta erhielt damals zur Entlastung noc 
einen besonderen Abendprediger zur Seite. 
Aber im Prinzip wurde immer noc an 
der alten Einrichtung festgehalten: außer 
dem Kanzler, der stets frei geblieben war, 
sollten die beiden anderen Ordinarii 
wenigstens zu den gefttagsgottesbienften 
und zu anberen solennen Predigten ver- 
pflichtet fein. Dieser Zustand blieb bis 
zum Jahr 1794, d. h. bis die Stadt- 
pfarrei auf Wunsc bes Professors glatt 
auc von ber vierten theologischen Pro- 
feffur getrennt und nebst ber Spezial- 
fuperintenbentur (über die Stabt) bem 
damaligen Abendprediger unb Amtsdekan 
verließen würbe. Eine weitere Folge ber 
geschichtlichen Verbindung ber theologi- 
schen Professuren mit Kanzleramt unb 
Pfarrei war, baß beren Besetzung in Christoph Matthäus Pfaff

anderer Weise vor sic ging als bie der
übrigen Professuren. Aicht ber Senat, sondern bie herzogliche Regierung ergriff bei 
Dakaturen in ber theologischen Fakultät bie Initiative unb machte Vorschläge, über bie 
bann ber Senat sic äußern bürste.

Zu Beginn der Regierung von Herzog Karl war Christoph Matthäus Pfaff 
Kanzler unb erster Professor ber Theologie, einer ber berühmtesten Universitätslehrer, 
die Tübingen je hatte, ein Mann von Seift unb imponierendem Auftreten, von viel- 
feitiger Gelehrsamkeit unb Bilbung. Seine theologische Stellung wirb unten noc zu 
charakterisieren fein als eine Erweichung ber starren Orthodorie ebensosehr durc pie- 
tistische, als auc durc aufklärerische Tendenzen. Die mehrfach beschriebene Sitte ber 
alternierenden Lektionstätigkeit wirb als Charakteristikum jener Zeit verständlich bei 
Betrachtung seiner enzyklopädischen Wissensinteressen. Er selbst sagt, baß er eigentlich 
alles gelehrt habe, was in ber theologischen Fakultät zu lehren ist. Er las über thetische, 
polemische, exegetische, pastorale unb afzetische Theologie, alte unb neuere Kirchen- 
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geschichte, über Kirchenrecht und theologische Literaturgeschichte; die polemische und die 
dogmatische Theologie nac seinen eigenen Kompendien. Auc der theologischen Aethodo- 
logte legte er seine eigene gedruckte Schrift darüber zugrunde. Zu feinem Alachfolger 
im Sahr 1756 wurde Jeremias Friedrich Reuß berufen, Oberfonfiftorialrat und 
Seneralsuperintendent beider Herzogtümer Holstein und Schleswig, der \c32 als Tübinger 
Repetent sub reservatione regressus in patriam (mit der Erlaubnis heimkehren zu 
dürfen) in dänische Dienste getreten war. Er erschien durch Hamen und Persönlichkeit 
als der geeignete Mann, welcher die ansehnliche Lücke an Pfaffs Stelle ausfüllen könnte.

Auch Reußz las abgesehen von der Kirchen-

Jeremias Friedrich Reusz, Cheolog, Kanzler 
1700—1777

geschichte über alle Seite der theologischen 
Wissenschaft. Sein Hauptkolleg war die 
Polemik, in der er die zu feiner Zeit 
wichtigsten Streitigfeiten mit den Ar- 
minianern, Mlennoniten und Sozinianern 
besonders zu behandeln pflegte. In der 
thetischen Serologie las er publice 
meistens die Dogmatik, privatim die 
Moral; in der Exegese tarnen die meisten 
Schriften des Alten und Heuen Cesta- 
ments samt der ijermeneutif zum Dor- 
trag. Insbesondere liebte er, über die 
messianischen Weissagungen und über die 
in den sonntäglichen Perikopen enthal- 
tenen Gleichnisse Jesu besondere Dor- 
lesungen zu halten. Endlich las er auc 
über Pastoraltheologie. Im Winter- 
femefter 1772—73 sündigte er an, daß 
er die neuen Künste, den Sinn der hei- 
ligen Worte abzuschwächen und auc die 
hauptsächlichsten Glaubenslehren aus der 
christlichen Religion und insbesondere 
aus der praktischen Theologie zu ent- 
fernen, kritisch besprechen werbe, so daß 
bie aufmerksameren Stubenten leicht er

kennen sonnten, was von jenen Künsten zu halten sei. Reuß starb im Sehr 1777- 
An seine Stelle rückte ber bisherige zweite Professor Cotta zum Kanzler auf, der nur 
noch 2 Jahre bis zu feinem Code im Jahr 1779 das Amt innehatte. Gottas Aac- 
folger würbe Sartorius, ber zu Reusz’ Lebzeiten lange Sahre hindurch bie dritte Pro: 
feffur versehen hatte. Reusz, Cotta unb Sartorius haben über 20 Jahre lang neben- 
einander gewirkt unb gaben unserer Fakultät für einen grossen Teil bes in Srage 
stehenden Zeitraums ein bestimmtes freikonjervatives Gepräge. Alac dem Code bes 
Kanzlers Sartorius im Jahr 1785 fand sein Aachrücken ber jüngeren Kollegen statt, 
fonbern es würbe vom Herzog ber bisherige erste geistliche Konfiftorialrat unb Prälat 
zu Herrenalb, Joh. Friedr. Lebret (1786—1806), zum Kanzler ernannt, ein Wann, 
ber bie Ergebnisse seiner weiten Reisen unb fleissigen Forschungen in mehreren Werten 
über italienische Geschichte niebergelegt hatte, bie bis auf den heutigen Cag noc brauch- 
bar unb bem Forscher unentbehrlich finb. Als Lebret nac Tübingen fam, war er zu 
alt unb würbe vom Herzog zu sehr burch anberweitige Geschäfte abgehalten, um eine 
tiefergreifenbe Wirksamkeit zu entfalten. Er begann sofort mit Polemik unb Konfejjions-
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tunde und fuhr fort mit kleineren Abschnitten aus der Kirchengeschichte. Zu einem regel- 
mäßigen und geordneten Dortrag dieser bis dahin so daniederliegenden Disziplin kam 
er nicht. Er trug vielmehr fast nur kleinere Abschnitte wie zur Liebhaberei und zwar 
recht breit vor, 3. 3. Geschichte des ersten Jahrhunderts, älteste Dogmengeschichte, 
Lutherische Kirchenlehre bis Melanchthons Cod, Konkordienarbeiten, Reformierte und 
Remonstrantenlehre, Sozinianijche Lehre, Beschichte des Deismus, neueste Kirchengeschichte, 
niederländische Kirchenstatistit u. ä. Auc über einzelne moralische Materien, 3- 33. über 
Ehe und über Kirchenrecht, hat er ge- 
lesen. Lebret würzte seine Dorlefungen 
durch Anekdoten aus seinen italienischen 
Reisen und war darum bei feinen Stu- 
beuten gern gehört. Regelmäßige Dor- 
lefungen über Kirchen- unb Dogmen- 
geschichte in jährlich abwechselndem Eur- 
uns hat erst von 1806 an Ernst Cottlieb 
Dengel abgehalten.

Inhaber ber zweiten Professur war 
bis zum Jahr 1747 Christian Eber- 
hard Weismann, ein ebenso scharf- 
finniger, wie persönlich mildherziger Se- 
lehrter, ber wegen seiner echten Frömmig- 
feit mit mehr Erfolg als Pfaff die 
Spenerische Richtung mit ber kirchlichen 
Rechtgläubigkeit zu vermitteln bemüht 
war. Sein Tod gab Anlaß zu Streitig- 
feiten zwischen Regierung unb Fakultät 
wegen bes Alachfolgers. Zwar rückte 
ber bisherige tertius Klemm anstandslos 
nach. Für das britte Ertraordinariat 
würbe beiderseits abgesehen von bem 
nun 60jährigen Joh. Albrecht Dengel, 
ber „um seiner berühmten unb in man- 
chen Schriften bewiesenen Erudition, auc 
exemplarischer Frommkeit willen vor 
capable unb würdig" hätte angesehen 
werben sönnen; unb man stritt sich, ob 
ber bisherige quartus Cotta aufrücken, 
ober ob ber schon oben genannte Professor ber Philosophie Can bas theologische 
Ordinariat befommen solle. Letzterer hatte sic mit seinen gefährlichen Seibnizdolftichen 
Ansichten unb wegen mehrfacher Umgehung bes Zenjurgebots bei ber theologischen 
Fakultät missliebig gemacht, während ber Leibnizianer unb Seheime Regierungsrat 
Bilfinger befonbers star für ihn eintrat. Bilfinger unb ber Prälat Knebel kamen im 
Buli 1747 zu einer Besprechung nach Tübingen, wobei die „Herren mit sechs Pferden 
auf bas Univerfitätshaus gefahren seynd". Auf ihre Dorhaltungen erklärte ber Kanzler 
Pfaff zwar nicht mehr opponieren zu wollen, er müsse aber doc nac Cewiffen sagen, 
bass „bas, was Canz in loco de persona Christi, de satisfactione, de praesentia 
reali corporis Christi geschrieben, ihm habe notwendig missfallen müssen, ilan müsse 
orthodox sein", wenn man angestellt werben wolle. Can solle deshalb in die Schranken 
gewiesen unb baran erinnert werben, bass er bem typo Lutherano sic vollkommen 
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gemäßz betrage. Auc Bilfinger gab dann nac und erwartete von Canz, daßz er sic 
dem typo doctrinae fügen werde, man werde ihn dahin einleiten; von Serenissimi 
wegen werbe er diese Erinnerung nicht übelnehmen. Doc ist bann Israel Gottlieb 
Canz (1747—53) ohne eine formelle Instruktion dieser Art angestellt worben. Cotta 
würbe zur Entschädigung persönlich zum Ordinarius ernannt. Canz las in ber vor- 
geschriebenen Reihenfolge Exegese, Dogmatik und Polemik, unb hielt Privatvorlesungen 
über Homiletik unb natürliche Moral. Alac feinem Tode (1753) würbe Johann 
Friedrich Cotta fein Alachfolger, ber ursprünglich nach seiner Stipendiatenreise 
Extraordinarius in Söttingen, bann feit 1739 Professor ber Geschichte, Beredsamkeit 
unb Dichtkunst in Tübingen gewesen war. Seit 1751 versah er bic vierte theologische 
Professur unb das Stabtpfarramt unb rückte jetzt feinem Rivalen Canz nach, um dann 
von 1755 an lange Jahre als Zweiter neben Reußz unb Sartorius zu wirfen. Er 
ist ber grösste Vielleser, freilich auc der schwächste unter den dreien. Im Unterschied 
von den beiben Kollegen widmet er sic in ben privaten Vorlesungen vorzugsweise bem 
historischen Sac unb lieft namentlich über Kirchengeschichte des Reuen Testaments bis 
auf Konstantin unb über neueste Kirchengeschichte; ferner kündigt er Vorlesungen über bie 
hebräischen unb christlichen Altertümer, bie symbolischen Bücher ber evangelischen Kirche, 
über theologische Literaturgeschichte, Pastoraltheologie unb Kirchenrecht an. Cotta ist 
bann \777, wie schon erwähnt, in bie Kanzlerstelle aufgerückt, unb ihm folgte nac 
kurzer Zeit Sartorius. Dessen Alachfolger würbe ber bisherige Professor ber Seschichte 
Ludwig Joseph Uhland (f. oben S. 203), seit1777 britter, seit 1779 zweiter Ordinarius 
ber Fakultät, dessen historische Vergangenheit aber innerhalb ber theologischen Fakultät 
säum mehr spürbar wirb. Er gab sic bis zu seinem Cod im Jahr 1803 fast aus- 
schlieszlic mit Exegese ab, namentlich hielt er bie öffentlichen Vorlesungen über Bücher 
unb Weissagungen bes Alten Testaments ab; auszerdem las er Einleitung in bie symbo- 
lischen Bücher, Einführung in bie Liturgie ber lutherischen Kirche unb gelegentlich auc 
Pajtoraltheologie. Rur bie seltenen Ankündigungen über christliche Altertümer nac bem 
Kompenbium von Baumgarten erinnerten an ben ehemaligen Professor ber Seschichte, 
ein Beweis, bas? die Lehrauf träge von jetzt ab schärfer gegeneinander abgegrenzt finb.

Der brüte Professor bei Beginn ber Regierung unseres Herzogs war Johann 
Christian Klemm (feit 1741, ber durc bic Künste seines Schwagers Pfaff gegen ben 
Willen bes Konsistoriums unb eines Teils ber Universität cs soweit gebracht hatte, 
obwohl es von ihm hiess, bah er „zu des Auditor nicht großer Satisfaktion" prebige, 
dazu überhaupt „feine sonderliche äuszerliche Habe ober Annehmlichkeit niemalen von 
sic gezeigt habe". Bis zu seinem im Jahre 1754 erfolgten Tobe scheint er nichts B3e- 
sonderes geleistet zu haben. Er liest bie Vorlesungen in ber georbneten Reihe, in ben 
Kontroversen in irenischem Sinn sich an ben von seinem Schwager Pfaff ausgestellten 
plan haltend. Sein Rachfolger war Christoph Friedrich Sartorius (feit 1755), 
ein nicht unbebeutenber Dogmatiker, ber auf Befehl bes Herzogs im Sahr 1764 ein 
Kompenbium ber Dogmatik zusammenschrieb, bas ben streng rechtgläubigen Sehrbegrif 
gegen bie Reuerungen ber Zeit in langweiliger unb geschmackloser Darstellung verteibigt 
unb bas für bie nächsten Jahrzehnte als offizielles Lehrbuch ber Fakultät in ber Hand 
jedes Stubierenben ber Theologie war. Reben ber dogmatischen unb exegetischen Lektion 
war er, ber als Superintendent von Ludwigsburg zur Professur geholt warb, haupt- 
sächlic berufen, homiletische Vorlesungen unb Kajualkollegien zu halten. Insbesondere 
war er als Leichenredner beliebt unb hat eine Reihe von Leichenpredigten drucken lassen. 
Als Sartorius 1777 zur zweiten Stelle unb 1779 zum Kanzleramt aufrüickte, ba war 
Zunächst Ihland, bann aber Tobias Cotts rieb 6 ege Imai er (1779—86) britter 
Professor, ber 1777 aus bem Kloster Bebenhaujen an bas Stabtfpezialat unb an bie vierte 
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profeffur ernannt worden war. Er war ein origineller und praktisch gerichteter sann ), 
barum ein besonderer Liebling des Herzogs, der die tüchtigen Köpfe seines Sandes 3" 
finden wuszte. Im so mehr musz anerkannt werden, daß Hegelmaier, der Sopn bes 
Kronenwirts und Bürgermeisters von Vaihingen, sein natürliches Empfinden und selb- 
ständiges Urteil gegenüber aller Günstlingswirtshaft unb dem Kliquenwefen an der 
kleinen Universität bewahrt und wenn nötig die Opposition gegen des ^er^ogs alacht 
willen bestärkt hat. Schon als Spezial von Tübingen hat er gegenüber bem verrotteten 
Spitalbauspalt unb einer unlauteren Armenverwaltung so kräftig durchgegrissen, DGB 
ber Spitalverwalter auf den Asperg und der „Spitalbäck" ins Zuchthaus wandern mußten.
215 Superattenbent bes Stipendiums brängte er hauptsächlich gegenüber bem noch ZÖgern 
ben Ephorus Schnurrer auf zeitgemäsze Erneuerung ber alten Einrichtungen. Als Pros 
fesfor hat er sic vorzugsweise bem historischen unb praktischen Sac zugewandt, er las 
mehrmals über Kirchengeschichte unb Dogmengeschichte, hielt homiletische unb apologetilg: 
antideistische Übungen ab; die letzteren hat er selbst zu einem Sehrbuc ber Antideiis" 
verarbeitet. Einen Beweis, wie zeitgemäß er feine Vorlesungen zu gestalten luchte, 
liefert die Ankündigung, im S.-S. 1784, daß er ben oben erschienenen römiichen Nate: 
chismus Felbigers mit ben älteren Katechismen des Trienter Konzils, bes Campus 
unb Bellarmin vergleichen unb bie Hauptunterschiede scharf hervorheben wolle. Seiber 
starb er frü an einer Brustwassersucht im Jahre 1786. Alac feinem Code rückte bei 
Mann in die Fakultät ein, ber ihr für lange Zeit bas entscheidende Gepräge geben 
sollte, Christian Gottlob Storr (1786—97), ber Bcgrünber ber älteren „Tübinger 
Schule", bie durc bie Kamen Storr, glatt unb Süskind bezeichnet wirb. Storr war seit 
bem Jahre 1775 außerordentlicher Professor ber Philosophie, erhielt 1777 ein Citulgr: 
ertraordinariat unb nah Cottas Tod (1779) bie vierte Professur ber cheologiichen gafultat, 
von ber er 1786 an Hegelmaiers Stelle aufrückte. Von ba ab bis zu feinem Abgang 
nah Stuttgart als Oberhofprediger unb Konfiftorialrat (1797) las er öff entheb über 
Dogmatit, privatim über nèuteftamentlihe Schriften, namentlich auc über epongeliiche 
Schriften unb Harmonie—des Heuen Testaments, während er als vierter Professor über 
Moral unb Kirchengeschichte zu lesen hatte unb babei auc zweimal über Öeichichte 069 
Kanons ankündigte.

Die vierte Professur war ein Ertraordinariat, beffen Snhaber nicht teil patte an 
ber Sakultätsversammlung unb bas, wie schon erwähnt, durc unsere ganze Periode 
hindurch mit bem Stadtipezialat verbunben war. Von 1741 ab war Cotta biefer Ertre 
ordinarius unb las Sommers Kontroverfien, Winters Kirchengeichichte. Von 1750 . 19 
1752 hat er einmal bie Kirchengeschichte ganz durc bis zum 18. Schrhundert gelesen. 
Als er 1753 nah dem Tode von Can aufrückte, würbe Johann Gottlieb gab er, 
bet Professor ber Geschichte unb Eloquenz, fein Aachfolger, ber schon Anfang 1752 de 
Charakter eines aupzerordentlichen Professors ber Theologie bekommen hatte dafür, bap 
er bem Kanzler Pfaff regelmässig bie Predigten abnahm, gäbet erhielt wie seinerzeit 
Canj ben Charakter als ordentlicher Professor, nachdem er einen Ruf als Senior mini 
sterii nah Frankfurt a. N. abgelehnt patte, unb blieb auf seiner Tübinger Stelle, bis 
er 1767 Prälat zu Alpirsbac unb Konfiftorialrat in Stuttgart würbe. Er los, Iait 
gar nicht über Kirchengeschichte, nur über heilige Altertümer, dagegen würbe bie dlordl 
mit Kirchenrecht unb homiletische Theologie samt Übungen regelmässig von ihm angefündigt. 
Sein Aachfolger würbe ber Stuttgarter Gpmnafialprofeffor Heinrich Dithelm Klemm, 
ber ausser mepreren mathematischen Werfen eine fepr brauchbare theologiiche Enc- 
flopäbic in 7 Bänben geschrieben pat, welche jetzt noc ein Bild der bamaligen Tpeologie 
gibt unb sic durc klare Darstellung empfiehlt. Wit feinen Studenten wollte es ihm 
weniger glücken; als er sie einmal mit feinen cpemaligcn Symnasisten verwechselte unb 
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ihnen eine beleidigende Standrede hielt, worin er ihnen einen naturalis torpor vor- 
warf und behauptete, sie sönnen und wollen nichts lernen, da führten mehrere Stipen- 
diaten Klage gegen ihn und gaben neben anderen triftigen Sründen ihrer Versäumnisse 
auc den an, ba^ der Professor selbst wiederholt gesagt habe, es stehe alles, was er 
lese, in seiner Einleitung in die Theologie, welche sie zu Hause studieren könnten. Der 
auf fein Werk stolze Professor tröstete sic damit, ba^ er „als ein in unb auszer Deutsch- 
lanb berühmter Mann mit solchen Bürschlein sic nicht zu sakrifizieren brauche; ersönne 
feine Zeit mit Bücherschreiben besser anwenden". Er pflegte wieder mehr bie historische 
Theologie, bie damals durc ihn und durc bie gelegentlichen Vorlesungen bes zweiten 
Professors Cotta ganz gut vertreten war. 3m Jahr 1767 —68 würbe von ihm zum 
erstenmal Dogmengeschichte an unserer Hochschule in zwei Semestern gelesen. In regel- 
mäßigen Zwischenräumen las er auch über Kirchengeschichte der neuesten Zeit bis zur 
Segenwart. Heben ihm hat ber seit 1761 bis zu feinem Cod (1775) als Extraordinarius 
der Theologie charakterisierte Professor ber praktischen Philosophie Christoph Friedric 
Schott (f. oben 199) über theologische Moral gelesen. Aac Klemms Cod (1775) erhielt 
zunächst ber schon 1769 auf fein Verlangen mit dem Eitel eines Extraordinarius theo- 
logiae versehene Professor ber orientalischen Sprachen Johann Jakob Baur bie Stelle, 
bie aber schon wieber 1776 durc beffen Cod vakant würbe. Alacheinander würbe 
sie bann von Hegelmaier unb Storr bis zum Jahre 1786 versehen. Damals rückte ber 
Cübinger Diakonus Johann griebrich Maerklin ein, ber schon seit 1779 als eine 
Art von Privatdozent ber gafultät bie theologischen Privatstunden, bie er wie schon 
früher anbere Diakoni hielt, als collegia im Lektionskatalog anzeigen bürste. Er hat 
bis zu seiner Ernennung zum Propst in Denkendorf (1792) Katechetik unb Homiletik, 
Moraltheologie unb über einzelne Bücher bes Alten Testaments gelesen. Als fein Alach- 
folger rückte ber Professor ber Philosophie Johann Sriedric glatt ein, ber über 
christliche unb kantische Moral, über bie theologischen Hauptiniteme der Segenwart, über 
bie Augustana unb neutestamentliche Briefe las, bis er tim Sahr 1798 Aachfolger 
Storrs in ber ordentlichen Professur für Dogmatit würbe. =

Unter ben Lehrbüchern biente für bie Dogmatit zunächst bas Kompendium bes 
alten Säger (+ 1720), bas durc bas Wert von Sartorius abgelöst würbe. Hegelmaier 
hat für feine Vorlesungen fein eigenes System in ben Druck gegeben, Storr benutzte 
zuerst Sartorius, bann bie Epitome theologiae christianae bes Sam. Friedr. Kathan 
Morus (+ 1792); Flatt, wie früher Hegelmaier, legte Joh. Christ. Döderlein (+ 1792) 
zugrunde. In ber speziellen Mloraltheologie würbe Joh. Aug. Heinr. Tittmann 
(Meiszen 1802) benützt. In ber Exegese würbe von Sartorius einmal (1774) bie 
evangelische Geschichte nac ber Harmonia evangelica Bengels erläutert. Reuß hat 
zuerst bie Hermeneutik eingeführt, für bie Schott unb Storr Ernestis (+ 1782) Institutio 
interpretis Novi testamenti zugrunde legen. In ber Kirchengeschichte bienten bie 
Bücher von Walch, Schröck unb zuletzt and) Henke. In ber Symbolik würbe auc 
bas Breviarium von Walc verwenbet, auszerdem Sigm. Jak. Baumgartens (+ 1757) 
kurzer begriff ber theologischen Streitigkeiten unb Körners (+ 1785) Epitome contro- 
versiarum. Koechers vollständiger Abrisz aller in ber Welt bekannten unb üblichen 
Religionen (Jena 1756) unb Hegelmaiers Capita potiora theologiae antideisticae 
(Tübingen 1780) zeigen, wie sic der Standpunkt innerhalb ber Disziplin verschoben 
hatte. In ber Fomiletit waren beliebt ber brunbri^ von Rehtopf (Halle 1774) unb 
Joh. Seorg Rosenmüllers (t 1815) Anleitung für angehende Geistliche zur weisen unb 
gewissenhaften Verwaltung (Ulm 1778). Von ben Tübinger Theologen selbst hatte 
Hegelmaier „Grundlagen zu akademischen Übungen in ber geistlichen Beredsamkeit", 
unb Pfaff einen „plan von einem Collegio pastorali" (1751) verfaszt, bie ab unb zu 
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benützt wurden. Endlich ist noc auf zwei Bücher der bibliographischen Einleitung 
in die Eheologie hinzuw eisen, von Soh. Aug. Aoejjelt (+ 1807) und 3. P. Aliller 
(+ 1789), die als Anleitung zur Kenntnis auserlesener Bücher in der Theologie häufig 
enzyklopädischen Vorlesungen zugrunde gelegt wurden.

Von den mit der Universität verbundenen Instituten sind die dem naturwijjen- 
schaftlichen und medizinischen Unterricht dienenden schon an anderer Stelle besprochen 
worden. Das physikalische Kabinett, der chemische Hörsaal und die Sternwarte auf dem 
nordöstlichen Eckturm des Schlosses wurden durch unmittelbare Veranlassung Herzog 
Karls ins Leben gerufen; das anatomische „Eheater" hat er wesentlich gefördert. Die 
ersten Aaturalienjammlungen und die Anlegung eines botanischen Privatgartens ver- 
banst Tübingen in dieser Zeit der naturkundigen Familie der Smelin.

Das für jede wissenschaftliche Anstalt unentbehrlichste Institut ist feine Biblio- 
thet. Die Ordnung unb Dotierung ber Aniversitätsbibliothef war vor Regierungs- 
antritt des Herzogs Karl start vernachlässigt. Sür Anschaffung ber Bücher waren jähr- 
lieh 100 ft. ausgesetzt, bie aber aus Sparsamkeitsgründen meist nicht verwandt würben. 
So finb in den Jahren 1702—43 laut vorliegenden Rechnungen nur 700 fl. für Ankauf 
von Büchern ausgegeben worben. Die Studenten hatten feinen Zutritt zur Bibliothet. 
Durch bie Vifitationsrcjeffe von 1744 unb 1751 würbe wirksamer Wandel geschaffen. 
Ein Bibliothekar aus ber philosophischen Fakultät sollte sorgfältige Ordnung unb Mufftet 
halten; bie Bibliothekräume, bie, in den unteren Sängen bes Aniverjitätshauses gelegen, 
buntel unb nicht heizbar waren, soll er, „soviel es ber Witterung halber geschehen sann , 
alle Donnerstag nachmittags von 2—5 den studiosis zum Besten öffnen. um Begu- 
lativ solc unschädlichen Zugangs mag er sic zur Hilfe einen hierauf verpflichteten 
Studenten beigeben. Er wirb hiefür aus ber Srempichen Stiftung unb mit einem her: 
zoglichen Hbjuto von 30 fl. entschädigt. Dagegen bie erhöhten Snifriptionsgelder ber 
Stubenten sollen nunmehr nicht ihm zufallen, sondern für Bücheranjchaftung verwendet 
werben. zu einem guten Anfang ber Vermehrung ber Bibliothek soll ber Kirchenkajten unb 
ber akademische Sistus je 500 fl. sofort auslegen; bie Dekane werben angewiesen, eine 
Anzahl grösserer Werte im Betrag von etwa 2000 fl. sofort vorzuschlagen. Seder neu- 
ernannte Professor muss ein Wert von etwa 20 oraler Wert auf bie Bibliothet stiften; 
bie Juchhändler ber Universität sollen ein Pflichtexemplar von jedem Wert ihres Der- 
lags liefern. Die Doubletten ber Stuttgarter unb Ludwigsburger Hofbibliotheken, ins- 
gesamt 1881 Werte, würben nach Tübingen abgegeben. Durch solche Mittel hoffte man 
eine Blüte bes Instituts herbeizuführen. Es würbe halb nötig, 2—3 mal in ber Woche, 
besonders an diebus feriatis, bie Räume zu öffnen; zwei Stubenten waren Adjunkten 
bes auffichtsführenben Bibliothekars. Statt biefer Adjunkten würbe im Sehr 1774 
unter bem Bibliothekar unb Professor ber Beredsamkeit 3. 3. Baur ein eigener Unters 
bibliothetar angeftellt. Das war Jer. Davib Reuß, ber Sohn bes ehemaligen 
Kanzlers, ber in den nächsten Jahren sehr viel zur Vermehrung unb Instandhaltung 
ber Univerfitätsbibliothef getan hat,37 bis er 1782 nach Söttingen an bie dortige Biblio- 
thet in einen grösseren Wirkungskreis berufen würbe (+ 1837). Unter ihm würbe 
(1776) bie Jücherjammlung ber philosophischen Safultät mit den wertvollen Druckwerken 
unb den Handschriften bes Humanisten Martin Crujius (+ 1607), sowie zum Eeil bie 
Bibliothet bes Martinitifts mit vielen vorreformatorijchen Handschriften ber Aniverjitäts- 
bibliothet einverleibt. Das Jubiläum von 1777 brachte reichliche Büchergeschenke, bie 
auf ben Wunsc bes Senats statt bet sonst üblichen Erinkgefäsze von verschiedenen 
Seiten überfenbet würben. So sehr vermehrten sic bie Bestäube, bah man gegen Ende 
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der Regierung von Herzog Karl ums Jahr 1792 davon sprach, das von den früheren 
Festzeiten des Herzogs vorhandene Opernhaus vor der Stadt (an der Stelle des heutigen 
botanischen Sartens) für die Bibliothek zu verwenden. Der Senat schlug sogar einen 
Neubau auf dem Platz des Hochmannischen Stipendiums vor. Es kam jedoch nichts 
zur Ausführung, bis weitere Vermehrungen zu Anfang des 19. Jahrhunderts (nament- 
lic aus den säkularisierten Klöstern) im Jahre 1819 die Übersiedlung nach dem Ritter- 
faal des Schlosses gebieterisch notwendig machten.

Eine besondere Stellung unter den Aniversitätsinstituten nahmen in Tübingen die 
Stipendienanstalten mit billiger oder unentgeltlicher Wohnung für Studierende ein. 
Die älteste solche Anstalt war bie Burse ober bas Contubernium academicum. Ar- 
sprünglic zur Wohnung für sämtliche jüngere Stubenten in ber Artistenfakultät dienend, 
war sie später zu einer Einnahmequelle ber philosophischen Fakultät geworben, indem 
hier Wohnungen und Kost um billiges Geld an Studierende vermietet würben. In unserer 
Periode jedoc staub sie großenteils leer und war für bie Fakultät, ber sie gehörte, mehr 
eine Last als eine Einkommensquelle. Diese war daher froh, bie Burse im Jahr 1802 
zum Keubau bes Klinikums abgeben zu sonnen. Die bisher zum Unterhalt ber Anstalt 
geleisteten öffentlichen Beiträge würben nunmehr in Stipendien für einzelne Studierende 
umgewandelt. Daneben bestauben bie heute noc blühenden Stipendienhäuser Martin- 
stift unb Hochmannianum, auf bereu gute Verwaltung in ben Disitationsrezejsen 
mehrfach Bezug genommen wirb. Das um bie Wende bes 16. Jahrhunderts zur Blüte 
gekommene Collegium illustre für junge Adelige führte in unserer Periode nur 
eine Scheineristenz. Es würben immer noch ein Hofmeister unb einige Professoren für 
dasselbe vom Kirchengut besoldet, aber sie hatten nichts zu tun. Fürstliche Zöglinge tarnen 
nicht mehr, selbst nicht einmal württembergische Prinzen. Das Sebäude biente nur zum 
Absteigequartier für herzogliche Besuche ober höhere Staatsbeamte, bie in Geschäften 
nac Tübingen geschickt würben.38)

Die bebeutenbfte unb berühmteste Stipendienanstalt ist bas feit ber Reformations- 
zeit bestehende Theologische Stipendium, heutzutage einfach Stift genannt. Als 
geistliche -Erziehungsanstalt erweckte cs bas befonbere Interesse bes pädagogischen Ideen 
so zugänglichen Herzogs. So oft er nac Tübingen fam, besuchte er bie Anstalt, bie 
ihm mit ihrer eigenartigen Dressur mehr gefallen mochte, als bie freiere Lehrmethode 
ber Universität. Zu Konzerten, ja einmal zu einer Jagd im Schönbuc lub er bie 
Stipenbiaten ein, bie sich bann unter Anführung von einigen Repetenten teils zu Pferd, 
teils zu §uß bas Zeugnis beim Abschied verbleuten, sie hätten sich recht anständig auf- 
geführt. Gags barauf ließ ber Herzog sic einen „Zocus" (Repetition) über bie Drei- 
einigfeit Gottes halten, mischte selbst Fragen ein unb erklärte zum Schluß seine große 
Zufriedenheit mit ber so nützlichen Anstalt. Den übrigen Stubenten stellte er bie Sti- 
penbiaten als illuster hin; bei ihnen habe er bas eifrigste Bestreben wahrgenommen, 
sic ihm gefällig zu erweisen. Später erschien er gelegentlich auch plötzlic im Stift, 
um Verweise ober Prämien zu erteilen ober um, wie im Jahr 1790, ben plan einer 
Aeuordnung ber Statuten unb ber Hnftaltsverfaffung zu verfünben.

Das Stipenbium hatte im Jahr 1752 neue Statuten erhalten, bie aber im ganzen 
feine Veränberung ber Disziplin herbeiführten unb im wesentlichen nur bie Statuten 
von 1704 wiederholten. Das Haus unterftanb einem Magister domus (seit 1752 
anläßlich ber großen Citelregulierung im Herzogtum Ephorus genannt), ber meist ber 
philosophischen Fakultät angehörte; zwei „Superattenbenten" ober Inspektoren aus ber 
theologischen unb philosophischen Fakultät führten bie Oberaufsicht über Studiengang 
unb Verwaltung. Die Magistri domus bzw. Ephori in unserer Periode waren: Ser.
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Sottl. Canz (1733—47), Joh. Ad. Osiander (1747—56), Emmanuel Rossmann (1756—72), 
Ludwig Joseph Uhland (1772—77) und Christ. Friedr. Schnurret (1777—1817).

Der Ephorus wurde, wie heute noch, durch zehn Repetenten unterstützt, 
die „als das Auge der Superattendenten" auf den ganzen statum stipendii achten 
mussten und die in unserer Periode mit den Senioren der Stuben zum „Repetenten- 
fenat" zwecks Erledigung kleinerer Disziplinarfälle zusammentraten. Ihr Hauptgeschäft 
in wissenschaftlicher Hinsicht ist das Repetieren, das wenigstens alle acht Cage in 
theologicis, philosophicis und philologicis stattfinden soll und worüber im einzelnen 
eingehende Vorschriften gegeben sind. Zur eigenen Fortbildung wirb ben Repetenten 

Das Stipendium nac dem Umbau 1793

55555

ber Bejuc von Vorlesungen unb Disputationen anempfohlen. Es ist ihnen, ja auc 
anberen alumnis gestattet, privata collegia mit Dorwissen unb Senehmigung ber 
Superattendenten in einer leerstehenden Stube zu halten. An Sonn- unb Festtagen ver- 
sehen sie ben Sottesdiens in ber Spitalkirche, bzw. predigen sie auc im Stipendium. 
Für bie Stipendiaten brachten die Statuten von 1752 endlich den Erlaß ber lästigen 
Kutten, in denen man stets bis dahin auszerhalb ber Stube erscheinen mußzte.39) Weil sie 
„verächtlich worben", werben jetzt Röcke unb „Kamifölcr" vorgeschrieben; doc sind ver- 
boten „mit weißem Saffet ober Flanell gefütterte Kamiföler, hochfärbige surtouts, Haar- 
beutel, Nlodehütlein u. bgl." Perücken sind nur auf ein Zeugnis bes Klostermedikus 
gestattet. Alac bem Norgengebet sollte unter Leitung eines Repetenten ein griechisches, 
nac bem Abendgebet ein hebräisches Kapitel in ber Heiligen Schrift verlesen werben. 
Einzelnen wirb gestattet, in ber Stabt zu wohnen, aber sie haben ben Eisc im Stipern

Herzog Karl von Württemberg 15
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dium zu genieszen. Während des Essens wirb stets von einem Stipendiaten gepredigt; 
die jüngeren bekommen dabei zur Übung Texte des Aeuen, die älteren solche des Alten 
Testaments. Fühlte einer sic nicht sicher, so sprach er leise und bestellte bei feinen 
Freunden einen Lärm mit Teller und Löffeln. Das Aachtessen bei Honoratioren ist an- 
fangs erlaubt, wirb aber 1757 verboten, weil es „Anlaß zu unendlichen Betrügereien, 
verborgenen Greueln unb Aachtsünden gegeben". Sommers bars nac dem Abendessen 
noc spazieren gegangen werben. Perboten ist bas Pagieren über 2 Ihr nachmittags, 
bas Führen von Kappier, Puffer unb anberen Waffen, bas „Cabaktrinken", bas Karten- 
spielen, namentlich in Wirtshäusern, ferner Schmausereien, bas Husreiten, Schlittenfahren, 
Mummereien, ber Zesuc ber Wirts-, Bier- unb Zechhäuser unb Polieret in jedem Sal. 
Erot bes Perbots fa^ ber normale Stiftler während feiner Ausgangszeit bei schönstem 
Wetter auf ber Kneipe, in kurzen Hosen, Überschlägen unb Tabakspfeifen bei Bier und 
Tarocf. Das Tanten, bas 1704 noc gelabenen Hochzeitsgästen gestattet war, wirb 
1752 auc diesen ausdrücklich untersagt. Aamentlic werben die frühzeitigen Derlöb- 
niffe, ber alte Hauptfehler ber Stipendiaten, gerügt. Auc ben Eltern unb Pflegern, 
bic zu solchen Dingen helfen, unb den Weibsbildern selbst, bie sic mit ben Stipendiaten 
einlassen, wirb empfindliche Strafe angedroht. Es zeigt sic schon 1749, daß die meisten 
Stipendiaten bis zur Anstellung über 30 Sahre alt würben. Dem abzuhelsen verordnet 
ein Reskript, solange nur 20 alumni aufzunehmen, bis die Stipendiaten wieder im 
26. Jahr angestellt werben sonnten. Doc hatte diese maßregel seinen dauernden Er 
folg: in den 70er Jahren versuchte man es wieder mit der Einstellung von nur 12—15 
Stipendiaten. Auc bas nützte nichts, das bas frühere Perbot, feine Kinder von hand- 
werfsleuten unb Bauern aufzunehmen, erneuert unb verschärf würbe. Heben ben eigent- 
liehen Stipendiaten ftubierten im Stipendium noc je 10 Mömpelgarter, barunter um 
1774 ber berühmte Zoolog Cuvier, unb je 2—4 Siebenbürger unb Ungarn. Stets 
war bas Stipendium auc eine Zufluchtsstätte für Proselyten unb religiöse Abenteurer 
aller Art. Bedient würben bic Stipendiaten von „Jungen", bie von ihnen unter- 
richtet unb oft übel traftiert würben. Seit 1757 sollen nur solche Leute zu famuli ge- 
wählt werben, bie ber Leibesgrösze unb Stärfc nach zu ihren Funktionen im Kloster 
tauglich seien. Biele solcher famuli finb später lateinische Lehrer in Württemberg ge- 
worben. Hus ber Mitte der Bungen würben bie Pinzernen ober Weinverteiler ent- 
nommen. Bier ältere „Hufwärter" hatten wie heute Polizeibefugnijje unb besorgten je 
abwechselnd bic Nachtwache. Eine befonbere Stellung unter ben Stipendiaten nehmen 
bic Musiker ein, bereu Kunst in ber Kirche unb bei Aniversitätofestlichkeiten in An- 
spruc genommen würbe. Der älteste Repetent war rector musicorum, ber älteste der 
Musiker hiesz rector musices. Sic besamen jährlich 6 Eimer Wein, wovon 8 Smi 
bem rector musicorum gebührten. Der Wein würbe während ber Aujikübungen ge- 
trunfen; vor ber Morgenkirche besamen bie Musiker eine Suppe.

Für bas Stubium im Stift finb umfaffenbe unb ins einzelne gehende Dor- 
schriften gegeben. Es wird streng auf symbolische Rechtgläubigkeit gehalten. Die Jüngeren, 
bie Novitii unb Complenten sollen mit den definitiones, divisiones et dicta cardinalia 
bes theologischen Kompendiums (von Sartorius) besannt gemacht werben, damit sie ben 
typum doctrinae evangelicae receptum recht grünblich ersassen, auch in singulis 
theologiae partibus einen nexum doctrinarum erlangen. Auc bie Magistri seien in 
erster Linie in positiver Theologie aus ben dicta scripturae unb libri symbolici zu 
examinieren. Erst nach gründlicher Kenntnis ber symbolischen Bücher lege man sic auf 
bas Stubium ber Polemit (welche bic Kirchen- unb Dogmengeschichte mit einjchloß). Hub 
feiner soll vor genügsamer Gründung in thesi orthodoxa sozinianische ober andere 
irrige unb schädliche Bücher lesen. 3n Predigt unb Katechese soll neben ber Reinigkeit 
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der Lehre auf einen reinen schriftmäszigen Stil gesehen werden, ber weber mit fremben 
Wörtern noc mit philosophischen und anbeten hochtrabenden Redensarten vermischt sei. 
Keiner soll unter bem Dorwand, ba^ er doc nur Prediger auf bem Lande werde, einzig 
und allein auf das Predigen sic legen. Vielmehr soll man auc nac bem Eramen in 
dogmaticis unb polemicis weitere Progressus machen und versichert fein, daß bie Stubia 
eines jeden bei seiner künftigen Bedienstung in genaue Betrachtung gezogen werben.

Erotz dieses Wertlegens auf bie thesis orthodoxa sind bie neueren Richtungen 
des Pietismus unb Nationalismus auc ins Stift gedrungen, 40) ebenso rasch oder 
vielleicht noc rascher als unter bie übrige Studentenschaft. Die spenerisch-herrnhutijche 
Richtung fanb offenen Eingang bei manchen aus ber Schule Nengels kommenden Sti- 
pendiaten. Sie warb durc Weismann gepflegt. Das Stammbuch des Stipendiaten 
Steinhofer, bes späteren Predigers ber Brüdergemeinde, zeigt, wie viele Sesinnungs- 
genoffen er im Stifte hatte. 3m Stift fanben unter Dorsis von Repetenten ober Sti- 
penbiaten offene erbauliche Versammlungen statt, gewöhnlich Sonntags von 5—6 ober 
Donnerstags von 11—12, wobei ein Sieb gesungen, ein Sebet gesprochen unb ein Bibel- 
abschnitt erflärt würbe. Im Jahr 1771 kam eine solche Privatversammlung von 
Stipenbiaten unb zwei Repetenten in Verdacht, swedenborgische Schriften gelesen zu 
haben, wogegen sic bie Beteiligten aber wirksam zu wehren wuszten. Das Jahr barauf 
würbe aber festgestellt, ba^ ein herumziehender Wundertäter unb Fanatiker, ber auc 
bei Savater gewesen war, namens Martin von Schlierbac zweimal in ber Stipendiaten- 
Versammlung von ber züchtigenden Snade Sottes gesprochen habe. Er hat jedoc feinen 
bebeutenben Eindruck hinterlassen. Die pietistischen Versammlungen haben bis zum Ende 
unserer periobe unb barüber hinaus fortgebauert. Ihnen gehen zur Seite schöngeistige 
Vereinigungen unb Zusammenkünfte, in welchen ber Seist ber Aufklärung in bem alten 
Augustinerbau Einlaß forberte unb fanb. Unter bem Einfluß bes Lehrers ber Bered- 
famteit Joh. Sottl. Faber hat im Jahr 1753 eine meist aus Stiftlern bestehende Se- 
sellschaft Bedichte unb Abhandlungen im Seschmac ber Haller, Hagedorn unb Sellert 
herausgegeben. Später (1763) muszte eine literarische Zeitschrift, herausgegeben von 
den Studierenden Joh. Chr. Schwab unb Joh. Jak. Suoth, unterdrückt werben. Im 
Jahr 1773 hat ber hochbegabte Klopftocfjünger Gottlob David Hartmann als Stifts- 
zögling feine moralphilosophische Schrift „Sophron ober bie Bestimmung bes Süng- 
lings für dieses Leben" erscheinen lassen unb würbe barob in ganz jungen Jahren als 
Professor ber Philosophie an bas akademische Gymnasium nac Aitau berufen. Von ba 
an war es namentlich ber Seschichtslehrer Chr. Sr. Rösler, ber ben neuen Seist pflegte.

Über bie Engherzigkeit ber Vorsteher ber Anstalt, bie biefen Seift nicht frei ent- 
falten lassen wollte, ertönt manch kräftiges Wort ber Klage. Die Aufflärungsliteratur 
beschäftigt sic mit bem Stipendium, bem rüefftänbigen Überbleibsel einer vergangenen 
unb befangenen Zeit. Dem Berliner Nicolai ist auf feiner berühmten Reise durc 
Deutschland unb bie Schweiz schon rein äuszerlic ber unangenehme Eindruck ausgefallen, 
bah man in Tübingen auf ber Straßze bie Stiftler in feierlich-sc warmen Sewändern in 
Raufhändel verwicfelt sehen tonne. Sehr schön beobachtet er, bass man in ben aus 
bem Stift hervorgegangenen Theologen eine eigentümliche pedantische Einförmigkeit unb 
einen abstoßszenden esprit de corps bemerke. 3n ihren Schriften herrsche ein so eigener 
goüt de terroir, eine so unbefangene Anrücksicht auf bie ganze übrige Welt, daß man 
gleich baran merke, was aus bem Kopf eines Eübinger Stiftlers hervorgegangen fei. 
3n ber Theologie werbe bie grasseste Orthodoxie begünstigt unb jebc freiere Regung 
als Sünde angesehen. In Württemberg, aus ben Kreisen ber von ber Stiftserziehung 
selbst Betroffenen, hat als Erster ber Karlsschulprofessor Balthasar Haug im Jahr 1781 
viel zum Lobe ber Anstalt, aber auch allerhanb Wünsche nach Verbesserungen voraus 
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bringen gewuszt. Die Conart würbe anders, als 1784 der aus dem Stift hervor- 
gegangene Siterat Wetherlin in seinem „Grauen Ungeheuer" eine Satire veröffentlichte, 
durch bie das Stift als Sitz des Pedantismus und theologischen Obskurantismus ge- 
schildert warb. Merkwürdiger noc ist bie Entgegnung, bie gegen biefe Satire in Arm- 
brufters „Schwäbischem Museum" anonym erschien. Sie stammte von einem Ditar Karl 
griebr. Reinhard, ber später als Hauslehrer in Paris in bie französische Revolution 
verwickelt unb durc ein merkwürdiges Schicksal zum Grafen unb Staatsmann empor* 
gehoben würbe. Scheinbar eine Widerlegung von Wetherlins Anklagen, waren seine 
Sätze in Wirklichkeit großenteils eine Bestätigung derselben. Der Idee nac fei bas 
Stipendium eine treffliche Anstalt, aber es bedürfe dringend einer durchgreifenden Reform. 
Die Zöglinge würben hier mit unnützem philologischem, philosophischem unb theolo- 
gischem Wörtertram geplagt, unb tragen in ihrer ganzen Dent- unb Handlungsweise 
eine schiefe Richtung davon, bie abzulegen sehr schwer, oft unmöglich werbe. Den 
meisten bleibe eine gewisse Plumpheit, eine gewisse schiefe Art, sic zu benehmen, bie ent- 
weber in Blödigkeit ober Unartigkeit ausarte, unb eine eigensinnige Betrachtungsweise 
ber Dinge von ihrer Bilbung im Stift her hängen. Sowohl Wetherlin wie Reinhard 
erzählen Beispiele von bem Geist ber Engherzigkeit, ber unter ben Vorstehern herrsche. 
Beibe bestätigen, baß ein armer Dichter eines Siebesliebs von bem Kanzler Reus ins 
Karzer gesteckt würbe, weil er bie Strophe gebraucht: „Hört s ihr Himmel, unb ver- 
nimm’s bu Erde", unb weil er damit gegen ben heiligen Seist gefünbigt habe. Einer 
würbe infarzeriert, weil er beim Lesen von Scßners Idyllen betroffen würbe; ein sehr 
talentvoller Stipenbiat, ber sic bei Edelmanns Schriften überraschen ließ, fei relegiert 
worben. In ben Jahren 1755 unb 1777 seien regelrechte Slaubensinquijitionen vor- 
gekommen.41) _ ,

Eine Reihe von Alachrichten läßt erkennen, baß bie Leitung bes Stifts in biefen 
Jahren in ber Person bes Ephorus Schnurrer viel Verftänbnis für bie jungen Leute 
unb für bie neue Zeit zeigte, baß er aber in seinem wohlwollenden Entgegenkommen 
durc bie Regierung unb durc engherzige Kollegen behindert würbe. So entwickelt 
sich unter ihm ein eigenartiges Dertuschungssystem, das auc für die spätere Behanb: 
lung ber Disziplinarfälle im Stift charakteristisch würbe. Es waren aber auch oft gar 
zu kleinliche Dinge, an denen bie Regierung Anstoß nahm, unb bie sie mit einem großen 
Aufwand von Zeit unb Kraft untersuchen ließ. Sanz gefährlich erschien ein seit 1792 
gebilbetes „Alnsinnkollegium", das in der Abendrekreation sic mit Suftfpielcn unb 
Scherzen aller Art bie Zeit vertrieb. Man erblickte barin bie Betätigung frivolen An- 
glaubens unb grundstürzender Gesinnung. Aun hatten ja tatsächlich bie französischen 
Vorgänge in jenen Jahren namentlich durc Vermittlung ber Ulömpclgartcr im Stifte 
nachgewirkt. Es ftanb sic eine demokratische unb eine royalistische Partei gegenüber. 
Die damaligen Stipenbiaten Hegel, Schelling unb Hölderlin gehörten zu ben Sreibeits- 
freunden, bie sic im Jahr 1793 eines Cags einen Freiheitsbaum auf bem Alarktplaß 
errichteten, unb von denen einzelne mit bem General Justine, bem Eroberer von Alainzr 
korrefponbiert haben sollen. So weit ging ber Bus vom Revolutionsgeist, im Mist, 
baß ber österreichische Gesandte beim schwäbischen Kreise barob in Stuttgart anfragte, unb 
baß bie Regierung inquirieren ließ, wie man sic im Stipendium zur französischen Anarchie 
unb zum Königsmord stelle. Die Repetenten konnten versichern, baß man zwar an ben 
Zeitereignissen lebhaften Anteil nehme, baß aber keine Abnahme ber Subordination zu 
bemerken sei. Man habe Entrüstung unb Mitleid mit bem Schickjal bes französischen 
Königshauses bezeigt unb laute Freude über bie Wiedereroberung von mainj.

Kein Wunder, baß bie allerseits geforderten unb endlich vom 5er30g genehmigten 
neuen Statuten (1793) in biefen unruhigen Zeiten, wo man von oben her so 
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misztrauisc war, doc nicht so ausfielen, daß sie einen wesentlichen Sortichritt be- 
beuteten.42) Zwar der äußere Bau wurde gänzlic erneuert. Die beiden Cuer- 
Flügel und das grosse Gebäude an der Aleckarseite (der sogenannte Aeubau) sind in 
ben Jahren 1790—93, abgesehen vom steinernen ©rundstock, neu aufgeführt worden. 
Im Innern fiel die alte Unterscheidung von Sommermuseen und Winterstuben, von 
denen letztere eng und heizbar, die ersteren groß und allen Witterungseinflüssen 
ausgesetzt waren. 3m unteren Stock würben ber große Speijesaal, in den oberen 
nach außen bie Studierzimmer unb nac innen bie Schlafkammern eingerichtet. Der 
Herzog selbst erschien zur Einweihung des Hauses (3. Mai 1793) und überreichte 
bie Statuten mit einer Rede, bie ber Hoffnung Ausdruck gab, baß bie neuen Statuten 
ber Anstalt ihren alten Glanz wiedergeben sollten. Manches war ja verbessert. Zu- 
nächst sprachlich: es erscheint hier zum erstenmal ber Husbrucf Stift statt Stipendium, 
Kandidaten statt Complenten unb ähnliches. Die alten Hefte des Pennalismus finb 
aufgehoben, wonac bie älteren Stipendiaten von ben Novizen allerhand niedrige 
Dienstleistungen forbern sonnten. Die Erholungszeit ist bis 3 Ihr nachmittags aus- 
gedehnt unb erstrebt sic Sonntags unb geiertags abgesehen vom Sottesbienft unb 
Essen auf ben ganzen Sag bis zur Abendmahlzeit. Die Kutte, bie ber Herzog nac 
1757 immer wieder einführen wollte, ist endgültig abgeschafft, aber ein schwarzes 
Kleib mit überschlag unb Mantel bleibt vorgeschrieben. So blieb vieles Alte trotz 
ber wiederholten gegenteiligen Hnträge bes Ephorus. Der anstößige Wirtshausbesuc, 
bas Kartenspielen unb Sabafraueßen, sowie ber Besuch bes Sechtbodens bleiben 
streng verboten unb werben nac wie vor in ausgedehntestem Umfange geübt. Auc 
bie feierliche Kirchenprozession an jedem Sonntag-Dormittag wirb beibehalten. Vieles 
Überlebte blieb bestehen nac dem Buchstaben bes Sesetzes; aber doc war es nicht 
möglich, dasselbe bei feinem Wiberfprucß mit bem Zeitgeist in feiner ganzen Strenge 
festzuhalten. So würben bie Stipendiaten auf Umgehung unb lare Beobachtung ber 
Gesetze planmäßig eingeübt.

Der Schilderer studentischen Lebens in Tübingen im 19. Jahrhundert hat von 
ben Verbindungen auszugehen. Im 18. Jahrhundert mag bie Berechtigung solchen 
Ausgangspunktes zweifelhaft erscheinen, ba bas studentische Leben sicherlich nicht so wie 
heute in solchen gegenseitig abgeschlossenen Korporationen kulminierte. Inwieweit bie 
Ursprünge von Verbindungen heutiger Art in bas Ende ber von uns behandelten Periode 
zurück reichen, entzieht sic leiber immer noc unserer Kenntnis. Die erste ausführliche 
unb verläßzliche Aachricht von geselligen Vereinigungen an unserer Universität gibt bie 
Biographie bes schweizerischen Arztes Hm Stein, ber 1765—68 in Tübingen studierte. 
Er schreibt an einen Freund von einem Orden, beffen Mitglied er sei: „Wir haben im 
contubernio academico eine eigene Stube. Alle Donnerstage haben wir von 2 6 
eine Zusammenkunft, bei ber zuerst Kaffee getrunken, bann von einem ilitglied eine 
lateinische Oration gehalten unb hernac Thesen befenbiert werben. Wir tragen einen 
Ordensstern, ftarf vergülbet, worauf in einem weißen Schild bie Buchstaben stehen 
M. S. (musis sacrum). Unsere Devise ist M. O. E. E. D. Es finb Buchstaben, bereu 
Bedeutung niemand wissen bars als wir! Wir haben öfters bie Ehre, Herrn Professor 
Schott (Rektor bes Kontuberniums unb Professor ber Poesie unb Beredsamkeit) in 
unserer Versammlung zu sehen, ber unserer ganzen Handlung zuhört und selbst gegen 
bie Theses opponiert. An unserem Stiftungsfest haben wir eine iD’aftcrci in ber Burs 
gehabt, wobei verschiedene Professoren gegenwärtig waren. Unser Endzwec iß bie 
Übung in ben Wissenschaften unb ein vertrauter brüderlicher Umgang. Die Sesellschaft 
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ist zwar ein Aniversitätsorden, aber von anderen, deren noc 3—4 hier sind, sehr ver- 
schieden. Er ist auc sonst hier und aus anderen Universitäten unter dem Aamen 
L’instructif besannt, denn wir haben auc Mitglieder aus anderen hohen Schulen und 
führen durch unsere Schreiber einen Briefwechsel".43) Aac der Briefnotiz handelt es sich 
also um ein wissenschaftliches Kartell, dem wie in unseren Gagen Verbindungen von 
mehr geselliger, offenbar trinkhafter Aatur gegenüberstehen. Die letzteren will ein 
herzogliches Reskript vom Jahr 1765 verbieten, insofern sic „mehr auf zeit- und kost- 
spielige Neuerungen als auf Realitäten abzielen". Fünf Jahre darnach erscheint ein 
neuer Erlaßz, der die studierende Jugend vor den „höchstschädlichen" Ordensverbindungen 
verwarnt und alle dergleichen Gesellschaften für aufgehoben erklärt.44) Die bisher ge- 
tragenen Ordenszeichen müssen abgefordert und wegen der etwaigen heimlichen Zusammen- 
fünfte sollen Haussuchungen abgehalten werben. Die Widerspenstigen werben mit 
8— ^tägiger Karzerstrafe unb bei beharrlichem Ungehorsam mit dem Consilium abeundi 
bedroht. Eine gleichseitige Untersuchung wegen einer unter ben Studenten errichteten 
Freimaurerloge legt ben Gebauten nahe, ba^ es sic auc bei jenen Vereinigungen, bie 
Bildungszwecke verfolgen, um Abzweigungen des um jene Zeit so mächtigen Freimaurer- 
ordens handle. Im Jahr 1765, eben bem Jahre des ersten herzoglichen Reskripts, 
wirb funb, daßz ein Dr. med. Richeville eine Freimaurerloge errichtet habe, ber viele 
Stubenten aus ben besten Familien des Übels unb Bürgertums angehören. Sie ver- 
sammeln sich im Pfleghof unb es zeigt sich, das sie zu ben georbnetsten unb fleißigsten 
Stubenten gehören unb seit ihrem Eintritt in ben Orden eher noch besser geworben 
seien. Trotzdem wirb bie Teilnahme an ber Loge verboten. Einige Mitglieder wenben 
sic nun an ben Professor ber Theologie Faber mit ber Bitte um Vermittlung. Sie 
schildern bie Zwecke bes Bunbes mit großer Begeisterung; er solle sic selbst überzeugen, 
baß bie Gesellschaft in nichts wider Glauben, gute Sitten, Gehorsam gegen Herzog unb 
Vaterland verstoße. Wenn er etwas Widerstreitendes finde, möge er cs aller Welt ent- 
decken; ßnbe er aber nichts, so solle er sub fide theologica versprechen, alles geheim 
zu halten. Faber ließ sic auf bie Untersuchung nicht ein; nac einigen Wochen wirb 
durc Erlaß aus Stuttgart ber Dr. Richeville aus Tübingen verwiesen unb ben Studieren- 
ben ber Eintritt in bie Soge verboten. Sroßbem bestaub sie weiter; unb man schritt 
nicht strenge ein, ba man wußte, baß alle freier Denkenden in ben beiben Hauptstädten 
bes Landes zum Freimaurerorden gehörten.

Eine Art von studentischen Ausschüssen tritt uns im Jahr 1776 entgegen unb 
ihre Bilbung führt bezeichnenderweise, ebenso wie meist heutzutage, zur Spaltung inner
halb ber Studentenschaft. Eine aus etwa 40 Mitgliedern bestehende Partei ber Studenten- 
schaft mit bem Hauptquartier in ber Craube wählte auf bem Marktplat einen Studieren- 
ben ber Theologie Oehler zum Senior ber Studentenschaft. Diese Wahl würbe von 
einer anberen, etwa 20 Mann starten, im Lamm tagenben Partei nicht anerkannt. Die 
Gegner erklärten unter feinem Burschen stehen zu wollen; ihr Senior, ein Stubicrcnber 
ber Rechte K. 8. Kapi, sollte nur repräsentative, feine disziplinarische Funktionen haben. 
Beibe Senioren, vor ben Reftor geforbert, gaben über Anlas ber Wahl verschiedenes 
an. Oehler erflärte über bie Funktionen bes Seniors: Wenn Verbrießlichfeiten unter 
ben Burschen entstehen, habe ber Senior bicfelben zu schlichten unb beizulegen; unb es 
sönne ein friebfertiger Senior viel Gutes wirsen unb einen großen Einfluß auf bas 
Betragen aller übrigen Burschen gewinnen; man habe bas an früheren Senioren gesehen, 
wo es unter einem fast immer Händel gegeben habe, unter einem anbern bagegen höchst 
selten. Der anbere Senior Kapff bagegen will bas Seniorat auf Überweisung eines 
Carmen prorectorale, auf Zugführung einer Burschenleiche ober für ben Sal, baß eine 
Rebe im Namen ber Studentenschaft zu halten sei, beschränkt wissen. Tagegen würbe 
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er sich dafür bedanken, wenn er als Senior bei allen Händeln in der Aacht. und im 
Wirtshaus anwesend sein sollte, was freilic die meisten Burjchen als Obliegenheit 
des Seniors ansehen. Er gehe in kein Wirtshaus, habe feinen Umgang mit Burschen usw. 
Der Prorektor Sartorius, der die Untersuchung führt, fügt dazu bei, daß man vor 
ein paar Jahren noc von einem Senior nichts gehört habe, bis beim Leichenbegängnis 
des seligen Dr. Clemm (1775) jic zwei Studenten als Senioren aufgetan und den 
Seichenzug der Burschen angeführt haben. Später sei bann einer Kamens Witteberg 
mit grosser Feierlichkeit im Bierhaus zum Senior gewählt worden. Es fei unter diesem 
Seniorat eine Art von Beutelschneiderei gesteckt; auc habe Witteberg zu allerhand 
Händeln Anlaßz gegeben, unb gegen diejenigen, so nicht mit ihm gehalten, aufgehetzt. 
Unter den jetzigen Parteien habe es noc feine Händel, nur Aeckereien gegeben. Die 
Untersuchung enbet mit ber Aufhebung der Seniorenwahl. In Zukunft soll nur ber 
nach ber Inskription älteste Stubent die Seniorenfunftioncn übernehmen. Jeder, ber 
sonst eigenmächtig ober durch unbefugte Wahl sic zum Senior aufwerfen will, hat bas 
Consilium abeundi zu erwarten.

Eine alte unb ständige Klage an ber Tübinger Universität ist bie über ben Alacht- 
lärm. Herzog Christoph hat sic einmal, als er eine Aacht lang barob nicht schlafen 
sonnte, besonders fräftig darüber ausgelassen. Auc in unserer Zeit hört bie Klage 
nicht auf. Der Anhang zu ben Univerfitätsftatuten von 1770 enthält verschärfte Er- 
mahnungen unb Strafandrohungen gegen bie neu einrei^enben nächtlichen Anordnungen. 
In Zukunft soll sein Stubent nachts bes Sommers nach 11, bes Winters nach 10 Uhr 
auf ber Strasse sich bliesen lassen. Übrigens feien nicht bie Stubenten bie Hauptübel- 
täter, fonbern bas nächtliche Unwesen fei vornehmlich ben Weinschenken unb Bürgers- 
leuten, befonbers ben ungezogenen Metzgers- unb Weingärtnersföhnen beizumejien, bie 
nächtlicherweile ben Studiosis aufpaffen, ihnen ihre Hüte wegnehmen ober sie sonst 
ungebührlich reizen unb antasten. Der Oberamtmann soll solc Übermächten) nächtlichen 
Unfug mit aller Schärfe begegnen. Doc solche Strenge war nicht geeignet, ben Segern 
sah zwischen Zürgersjöhnen unb Stubenten zu verminbern. Sm Jahr 1778 
fanb ein regelrechtes Scharmützel zwischen beiden Seiten statt. Die Knechte bes Aetzgers 
Schuler sollen einen Fund auf einige vorübergehende Stubenten gehetzt haben, wogegen 
bie Bürger behaupteten, bie Stubenten hätten ben Hund gereizt. Diese versammeln 
fiel) massenweise vor Schulers Hause, bie Bürger stellten sic gegenüber, Pedell unb 
Scharwache versuchten ohne Erfolg Einhalt zu tun. Es fam zum Handgemenge, bei 
bem feiner nachher angefangen haben wollte. Der mehrere Stunben dauernde Kampf 
machte einen grossen Lärm in ber Stabt unb cs gab auf beiden Seiten Verwundete. 
Ein Gegensatz anberer Art, ber auc wiederholt zu ftarfen Ausbrüchen führte, war ber 
zwischen Stabtftubierenben unb Stiftlern. Ein Herr von Schilling aus Cann- 
statt, ber vorher mit Steinwürfen von ben Stiftlern gereizt war, schoß im Jahr 1780 
aus einer Pistole gegen bie Fenster bes Stipendiums. Kurz vorher schon war es bei 
dem Leichenbegängnis bes Kanzlers Cotta (1779) zum Streit gefommen, weil bie Stiftler 
sic vom Portritt verbrängt fühlten. Aac ber Seier, bie ohne Störung verlief, rotten 
sic bie Gegner zusammen unb prügeln sich durch, im Pflug, in der Traube, auf ber 
Lustnauer Strasse, auf bem Markt. Man zieht auf beiden Seiten Degen unb Pistolen; 
doc läuft bie Sache glimpflid) unb ohne schwere Verwundung ab. Zehn Stiftler wandern 
ins Karger mit 6 Stunben bis 12 Sagen; ein Stabtftubierenber, stud. iur. Eckard von 
Hohentwiel, wirb fonfiliiert. Aeu erwacht bie Kauflust in ben Revolutions- unb Kriegs- 
fahren, befonbers 1792—93. Ein Küfer im Streit war ber spätere Philosoph Hegel, 
ber einmal einem Stabtburfchen erklärte: es solle sic ja feiner von ihnen abenbs auf 
bem Markt bliesen lassen, wenn er nicht Gefahr laufen wolle, sofort totgeschlagen zu 
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werben. Auc als trinkfester Sur scheint sic Hegel ausgezeichnet zu haben, so daßz ein 
ber Vergessenheit anheimgefallener Stubensenior im Stift ihn zu warnen sic veranlasst 
sah: „Wenn du so weiter machst, versaufit bu vollends bein biszchen Verstand." 45)

Die Jahre ber unruhigen Weltereignisse zu Ende unseres Zeitabschnittes bringen 
auc eine Vermehrung ber du el le mit sich. In ber Zeit des 30jährigen Kriegs finb 
sie an unserer Universität aufgekommen unb haben eine Reihe von Verboten unb 
Mandaten dagegen veranlasst. Jedoc ist bas duellieren in Tübingen nie in bem 
Srade eingeriffen, wie gleichzeitig in Heidelberg, Söttingen unb Sena, die Dorherr- 
schaft ber Theologen unb überhaupt schwäbische Charaktereigentümlichkeiten liegen die 
Renommisterei unb Zügellosigkeit nie so aufkommen, wie an anberen Universitäten. der 
ausführliche Duellerlaßz von 1770 ermahnt in den Einleitungen weitläufig zur Beobach- 
tung ber wahrhaften Srundsätze eines wohlgeordneten point d’honneur.46) Wenn aber 
dennoc Injurien vorgefallen seien, so solle ber Beleidigte dieselben ber Obrigkeit zur 
Bestrafung anzeigen, indem dadurch bas verletzte point d’honneur auf ungleich honorablere 
unb sicherere Art hergestellt würbe, als durc unbefugte Anmaszung ber Selbstrache. 
Verbalinjurien sollen mit abäquater Karzerstrafe, im Wiederholungsfall mit geschärfter, 
unb mit Androhung des Consilium, bei ber brüten Wiederholung mit wirtlichem Consilium 
abeundi bestraft werben. Auf Realinjurien, Stockschläge unb Mlaulschellen soll drei- 
wöchentliche bis monatliche Karzerstrafe ersannt werben, je nachdem die Cat in ber ersten 
Hitze ober mit Vorbedacht geschehen ist. der Ungriff mit einem degen ober sonst einem 
mörderischen Instrument tostet ben Täter dreimonatliche Festungsstrafe. Handelt es sic 
um ein wirkliches ducll, bas ber Herzog als eine infame Aktion angesehen wissen will, 
so sollen sowohl ber Provokant, als ber Provokatus, sogar ber Sekundant je ein Jahr 
Festung betommen. Bei blosser Herausforderung, bic nicht weiter zum Duell geführt 
hat, wirb ber Provokant relegiert. Bft bei vollzogenem ducll einer auf bem Platze 
geblieben, so soll derselbe auf dieser Stelle ober sonst ausserhalb bes Kirchhofs beerbigt, 
ber Täter aber nach den Kriminalgesetzen mit bem Schwert vom Leben zum Code 
gebracht werben. Eine heimliche verabrebete Schlägerei, die aber im §alle ber Ent- 
deckung für ein zufälliges Rencontre ausgegeben wirb, ist wie ein Duell zu behanbcln.

Wurden auch die duclle mit Strenge geahndet, bic aber bei ber mangelhaften 
Institution ber akademischen Polizei selten in ihrem ganzen Umfange in Kraft trat, so 
blieben doc die Sechtübungen als unbedenklich erlaubt, ja sie würben als wohl- 
anftänbige Leibesübungen empfohlen, „durc bereu Pflege sich die Studierenden vom 
übrigen Pöbel unterscheiden". Don Ende des 16. Jahrhunderts ab lehrte am Collegium 
illustre ein Fechtmeister feine Künste, im Jahr 1792 würbe noc ein zweiter angestellt. 
Auc ein Stallmeister zum Reitunterricht war da; nur wirb über die schlechten unb 
wenig zugerittenen pferbe geklagt. Für bas Ballschlagen unb Billardspielen war ein 
Ballmeister eigens ausgestellt. Jedoc war bas Ballhaus im Interesse ber Stubien 
nur mittags bis 2 Uhr unb abends von 5 bis 7 Ahr geöffnet. Sonst gab es allerdings 
wenig an geselligen Genüssen. Kur die herzoglichen Besuche brachten solche an Theater, 
Konzerten unb Bällen mit sich. Hin unb wieder versuchten sich bic Stubenten selbst in 
dramatischen Darstellungen. Befonbcrs bie Stiftler taten sic ba hervor. Hazardspiele 
waren durc bie Statuten unb durc eine Reihe von besonderen Erlassen verboten, 
die Statuten von 1770 drohen im ersten Betretungsfall 8 Sage Karzer an, im zweiten 
4 Wochen; als letztes Mittel soll Consilium abeundi eintreten.47)
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Dir Citlenichjaften

ie Wissenschaft kann zu ihrem Gedeihen eine kräftige, moralische und finan- 
zielle Förderung seitens hochherziger Fürsten gar wohl gebrauchen. Herzog Karl 
fühlte sic als Mäzen und glaubte ungemein viel zu tun zur Unterftü^ung der 

Wissenschaften in feinem Lande. Und doc ist merkwürdig, daß das reiche, wijjenjchastliche 
Leben, das in und aus Württemberg unter seiner Negierung aufgeblüht ist, in den seltensten 
Sälen aus feiner Anregung entstauben ist, ja, man kann sagen, daß cs meistens im 
Gegensatz zu ihm sic entwickelt hat. Es zeigte sich, daß wahres Mäzenatentum zurück- 
haltend sein muss und nicht Zwecke setzen darf, ba^ bie Wissenschaft ihrer eigenen Ent- 
wicklung überlassen werben muss unb das ihr nicht vom Polizeistaat nach bem Öejichts- 
puntt bes öffentlichen Nutzens unb des merkantilpolitischen Systems ihre Seseße vor- 
geschrieben werben dürfen. So finb benn bie Versuche bes Herzogs nach einer Hebung 
unb praktischen Ausgestaltung ber verschiedenen Wissenschaften von geringem Erfolg 
begleitet gewesen. Die Philosophen unb Staatsökonomen, bie er schätzte, weil fit nac 
feinen Intentionen handelten, waren seine bedeutenden Selehrten. Abseits vom Hof 
hat sich bie protestantische Theologie zu ihrer biblischen Eiefe unb spekulativen Kraft 
entwickelt; im Gegensatz zu bes Herzogs Karlsschule beginnen bie Juristen in Tübingen 
eine neue Ära ihrer Wissenschaft; bie grossen Philosophen unb Historiker suchen außer: 
halb von bes Herzogs Landen ihren Wirkungskreis. Es ist schon mehrfach darauf 
aufmerffam gemacht worben, ba^ nicht bes Herzogs Mäzenatentum, fonbern ber unbeug- 
fame Erotz ber gegen ihn kämpfenden Landstände auf bie bebeutfame Entwicklung ber 
Wissenschaft in feiner Zeit eingewirft habe. 3. 3. Moser, ber führende Seist in ber 
Rechtswissenschaft; £. &. Spittler, ber selbst befennt, daß ihm in seiner Stuttgarter 
Jugend durch bie befannten Ereignisse schon früh ber Widerwillen gegen Sürstenillfür 
unb ber Sinn für Freiheit unb Gemeinwohl zu eigen geworben fei; unb endlich ber 
persönliche Mut, ben gerabe pietistische Theologen mehrfach gegen ben Herzog gezeigt, 
mögen veranschaulichen, wie bie Sclbftänbigfcit ber Sejinnung unb bie ber wissenschaft- 
liehen Forschung einander zu forbern scheinen. Doc sei bem, wie ihm wolle; ber ZDürttem- 
berger hat jedenfalls Srund, stolz zu fein auf bie mächtige Entwicklung, bie einzelne Wissen- 
schaftszweige unter Herzog Karl genommen haben, unb er sann nur beklagen, daß nicht 
noc mehr bie hier entfesselten Kräfte im Lande selbst nutzbar gemacht worben finb.1-)

Proteltantilcye Theologie
Sür bie Wissenschaft ber protestantischen Theologie?) bebeutet ber Zeitraum, in 

bem Herzog Karl regiert hat, eine ber grössten Umwälzungen, bie sie jemals erlebte. 
Die alte orthodoxe Theologie mit ihrem starren Festhalten an bem Wortlaut ber Symbole 
unb ber biblischen Urkunden sonnte sic ber neuen subjektivistischen Strömungen ber 
Zeit, wie sie sic im Pietismus unb im Nationalismus kund taten, nicht mehr erwehren.
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Die Theologie schließt mit ihrer Feindin, der Aufklärung, Kompromisse ab: es entsteht 
die Theologie des Rationalismus, die für die Verkürzung des Lehrgehalts entschädigt 
durch Ausbildung von neuen Mlethoden der Wissenschaft Eine mehr vernünftig-geschicht- 
liche Behandlung bricht sic Bahn und fördert ganz neue Disziplinen zutage, so namentlich 
die biblisch-historische Theologie des Alten und Aeuen Testaments und die Dogmen- 
geschichte. Natürlich wehrt sic die Orthodoxie so lange sie sann gegen das Einbringen 
ber Aufklärung in ihre eigenen Reihen, unb in bem Württemberg des Herzogs Karl ist 
biefer Widerstand besonders start unb besonders wirksam gewesen. Aber die Orthodoxie 
wirb dadurch selbst eine anbere: sie schließt zum Zweck ber gemeinsamen Abwehr einen 
Bund mit bem anfänglich so sehr gehaßten Pietismus unb sie nimmt aus apologetischem 
Interesse soviel Dernunftelemente in sic auf, das sie schließlich ihrer starren Form ent 
kleidet nur als biblizistische Spekulation ober als fupranaturatfonfervative Abart ber 
Aufklärungstheologie sic behauptet. Erft nach bem Tobe bes Herzogs Karl beginnt die 
Laufbahn Schleiermachers, ber vom Pietismus ausgehenb die Tendenzen bet Aufklärung 
unb bas Erbe ber Orthodoxie in sic vereinigte, um in ber Theologie ein Heues zu 
schaffen, allen Richtungen unb Schattierungen auf ein Jahrhundert ober länger die 
Bahn zu weisen.

Württemberg hat an bet Entwicklung bet vorschleiermacherischen Theologie einen 
hervorragenden Anteil gehabt, unb hat in unserem Zeitraum bebeutenbe Vertreter ber 
genannten drei Hauptrichtungen in ber damaligen theologischen Wissenschaft hervor- 
gebracht. Allerdings hat bie Aufklärung erst spät in unserem Lande Eingang gefunden; 
ihre Bahnbrecher in Deutschland, bie sic auch als verbienftvolle Führer ber neueren 
Theologie bewährt haben, würben in Württemberg vielfach nicht verstauben unb heftig 
bekämpft. Der konservative Charakter unseres Holtes, bie Eigenart seiner Frömmigkeit 
unb bie besonderen Erziehungsmethoden ber theologischen Jugend im Tübinger Stift 
mögen baran schuld gewesen sein. Jedenfalls ist hier auf schwäbischem Hoben bie Er- 
weipung ber Orthodoxie mehr im pietistischen Sinne, als in bem bes Nationalismus 
vor sic gegangen. Führer ber theologischen Gedankenarbeit von nüchtern pietistischen 
Anregungen aus war Albr. Bengel, bem eine Schule eines biblizistischen unb mystischen 
Realismus folgte. Die Aufklärungsbestrebungen machen sic in Württemberg zunächst 
barin geltenb, daß bie Leibniz-Wolffische Philosophenschule (Bilfinger, Canz) einen ratio
nalen Unterbau zum Beweis bes orthodoren Dogmensystems liefert, bis bie Theologen 
ber sogenannten älteren Tübinger Schule (Storr, Flatt) den Biblizismus Zengels unb 
bie Beweismethoden ber Zeitphilosophie zu einer rational-supranaturalen Verteidigung 
bes alten Dogmas vereinigen, bie nur als besonders tonfervative Schattierung ber Auf- 
klärungstheologie gewertet werben sann. Die rabifalere Nietung bes Nationalismus 
hat auc in späterer Zeit in Württemberg wenig Anhänger gefunden; einer allerdings 
hat gegen Enbe unserer Periode aus bem Repetentenkollegium in Tübingen feine wissen- 
spastische Bahn begonnen: Heinr. Eberh. Sottl. Paulus, ber als ber letzte unb ber 
konsequenteste rationalistische Theologe bezeichnet worben ist. Somit hat, wie in den 
anderen Perioden ber protestantischen Theologie, so auc in dieser bas Schwabenland 
Verständnis gezeigt für bie verschiedensten Richtungen; unb es hat dabei durc eigen- 
artige, bas Interesse ber Frömmigkeit wahrende Ausgestaltungen ber Lehre zu einem 
gedeihlichen Fortschritt ber theologischen Arbeit beigetragen.

Die lutherische Orthodorie hatte in Tübingen von bem Reformationszeitalter 
ab bis zu Beginn bes 18. Jahrhunderts ihre konsequenten unb streitbaren Verfechter 
gehabt. Als das „lutherische Spanien" war unser Land in ben Mund ber Leute gekommen. 
Kurz vor Beginn unserer Periode ist von bem Kanzler I. Wolfg. Jäger, bem Amts- 
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porgänget preis, bie orthobore Lehre in einem Compendium positivae theologiae 
(seit 1702) dargestellt worden, das 75 Jahre lang als theologisches Schulbuch in Wurttem« 
berg im Gebrauch war.3) Jäger schloß sic zwar an die lebendigere Alethobe des 
Reformierten Coccejus an, aber inhaltlich durfte natürlich von dem Dollgehalt der 
lutherischen Lehre auc nicht ein Jota gestrichen werben. Der rationalistische Cheologe 
Paulus beklagt, ba^ er schon als Klosterschüler aus diesem Buche mit einem “5006 
von leerer Terminologie über bie Theologia extypa unb archetypa und dhnliches 
gefüttert worben sei.4) Christoph Fr. Sartorius hat mit feinen auf Zeseb! 069 
perzogs gedruckten Positiones theologicae, bie in ein Compendium umgewandelt wurden 
(1777), bas Buc von Jäger abgelöst. Er besaß nac dem Urteil seiner Zeitgenossen 

bie Gabe einer ungemeinen Leichtigkeit in docendo", aber Sründlichkeit unb Siere 
Zer Gebanten war nicht feine Sache. So erscheint er ber jüngeren Generation als 
einer ber letzten, aber auc steifsten unb bürrften Vertreter ber alten scholaitiichen Ortho 
borie, ben Ideen unb Studien ber Gegner zu spröde gegenüberitehenb, um eine ndché 
haltige Wirkung üben zu können. _ .

Genoffen von Sartorius in ber Verteidigung bes kirchlich orthodoren 2ebrbegrilT9 
finb Joh. Fried. Cotta, Tob. Sottfr. Hegelmaier unb Ludw. Sosepf Ahlanb. 
Sie charakterisieren sic durc entschiedene, wenn auc nicht feindselige Ablehnung gegen 
ben Pietismus, unb durc feindselige, wenn auc weniger entschiedene Stellungnahme 
gegenüber bem Rationalismus. Wenn auc mit Sartorius ber Vernunft jedes Prüfungs- 
recht in Sachen ber Offenbarung abgesprochen wirb, wenn auc diese Theologen nur 
fortfahren mit ber alten Schärfe zu definieren, was Schöpfung, Erinität, was under 
in erster unb zweiter Ordnung feien, ober zu behaupten, daß bas göttliche Ebenbild 
als anerschaffene, immanente Weisheit unb Gerechtigkeit zu beuten sei, wenn auch bie 
Erbsünde mit einer Häufung von Bibelstellen als geistige unb moralische Korruption bet 
ganzen Watur bes Menschen behauptet wirb, so mischt sic doc immer wieber ein An: 
flug ber rationalistischen Beweismethode bei. And besonders stark tritt sie zutage auf 
rein tirchengeschichtlichem Gebiet: Die Wundererzählung von ber legio fulminata unter 
Marc Aurel (im Jahr 174) wirb von Cotta in einer Vorlesung bei Anwesenheit b es 
berzogs Karl in Tübingen durchaus natürlich erklärt, wenn auch auf bie providentielle 
Bebcutung ber Sache hingewiesen wirb. Eine eigene Dogmatik hat Cotta nicht geschrieben, 
aber bie loci theologici bes lutherischen Theologen Serhard (t 1637) hat er den veil 
bebürfniffen angepaszt neu herausgegeben. Insbesondere hat er die orthobore Aus 
faffung ber Kirchengeschichte gegen bie Anfechtungen Arnolds unb anderer Pietiiten 
verteidigt in einer „Kirchenhistorie bes Reuen Testaments" (3 Bände 1768—13) unb 
in „Zusätzen zu Arnolds Kirchen- unb Ketzerhistorie" (1741 und 1742). Auch Ablan!, 
ber Großvater bes Dichters, zeichnet sich mehr in ber Geschichte als in ber Dogmatik 
aus unb war zudem durc seine trockene Langweiligkeit berüchtigt. Hegelmaier bildet 
burch seine praktischere unb lebenbigere Art unb durc feine Sreundschait zu bem viel 
jüngeren Repetenten glatt ben Übergang von dieser steifen Otthoborie Bur fupranaturali^ 
stischen Schule Storrs.

Die pietistische unb rationalistische Erweichung bes orthodoxen Dogmas 
hatte schon vor Beginn ber Regierung bes Herzogs Karl in Tübingen begonnen in ber 
Theologie ber beiben Professoren Ch. E. Weismann unb Ehr. Watth- Pfaff. Von Spener 
angeregt suchte Weismann bie pietistische Richtung mit ber kirchlichen Rechtgläubig« 
seit zu vermitteln, wobei er um so mehr Erfolg hatte, ba er wegen einer echten grömmig« 
keit in grosser Achtung unb Liebe staub, auc durc Gelehrsamkeit unb Scharfsinn sich 
Geltung zu verschaffen wusste. Um ihn sammelte sic ber Kreis von jüngeren Theologen, 
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welche vom Klosterpräzeptor Bengel angeregt, in Tübingen mit der kirchlichen Ortho- 
dorie eine Richtung freierer Frömmigkeit zu verbinden juchten. Ihm ist hauptsächlich 
das Sutachten der theologischen Fakultät zu verdanken, das sic der zum Prediger an 
der Brüdergemeinde in Ebersdorf berufene Mag. Friedr. Christ. Steinhofer erbat und 
das die Srage bejahte, daß die Brüdergemeinde als zur evangelischen Kirche angehörig 
anzusehen sei. Das Hauptgebiet Weismanns, in dem er Bedeutendes geleistet hat, ist 
die Kirchengeschichte. Die Einseitigkeiten sowohl der orthodor-dualijtischen Sejchichts. 
betrachtung als auc der vom pietistischen Standpunkt aus anklägerijchen Kirchen- und 
Ketzerhistorie Arnolds vermeidend sucht er eine Vermittlung, die der historischen Wahr- 
heit sehr nahefommt. Über Häretiker und Päpste urteilt er milder als es bisher üblich 
war und bereitet so einen Fortschritt vor, wenn er auc die von den Magdeburger 
„Centuriatoren" herrührende schematische Einteilung der Geschichten in Jahrhunderte 
und die überspannte Vorstellung von der urbildlichen Vollkommenheit des apostoli- 
schen Zeitalters nicht abgestreift hat. Unendlich vielseitiger ist sein glänzend begabter 
Kollege Pfaff, der ebenfalls vom Pietismus (Sottfr. Arnold und Petersen) An- 
regungen empfangen hat, der aber andrerseits in feiner ungemein fruchtbaren Schrift- 
stellerei und in feiner ganzen Lebenshaltung den aufklärerischen Zeitgeist zu ver- 
leugnen nicht imstande ist. Ein frühreifes Talent, Sohn eines Tübinger Professors 
der Theologie, hat er schon mit 18 Jahren das theologische Examen gemacht, mit 
19 ist er Repetent; vom 20. ab macht er mit herzoglicher Unterstützung grosse wissens 
schaftliche Reisen in Aorddeutschland, Dänemark, Holland, England, Frankreich und 
Italien, und ein Zeitgenosse bemerkt, das „keine Bibliothek in allen diesen landen 
zu finden gewesen, die er nicht durchgestänkert und sic zunutze gemacht". Ungeahnte 
Schätze hat er da entdeckt und zum Teil auc aus den Bibliotheken gestohlen. Seile 
von Chrysostomus, Hippolyt und Laktanz find durch ihn erst besannt geworben. 
Um meisten Aufsehen erregte er mit vier bis dahin unbekannten Fragmenten des Bre- 
näus, die er in der Bibliothek zu Surin gefunden zu haben vorgab. Dass diese Frag- 
mente nicht zu Srenäus gehören sönnen, ist neuerdings nachgewiesen ; dass sie von Praff 
selbst zur Erhöhung seines Ruhms gefälscht sind, ist von Harnac wahrscheinlich ge- 
macht.5) Daß er bas Fälschen verstand, ist sicher; denn den Herzögen von Savoyen, 
die die Würbe eines Königs von Cypern annehmen wollten, verfertigte er als Rechts- 
titel eine hiezu dienliche Arkunde als „Übersetzung" einer älteren. Durc bie Entdeckung 
ber Srenäusfragmente berühmt gemacht, wurde er sofort neben seinem Vater als Pro- 
feffor in Tübingen (seit 1714) angestellt und hat von ba an über alles gelesen und in 
allen Gebieten geschrieben, bie mit ber Theologie irgendwie zujammenhängen. Vierund- 
dreißigjährig (1720) wurde er Kanzler unb hat als solcher 36 Jahre lang gewirkt, 
„Pietist unb Orthodorer zugleich, aufgeklärt unb beschränkt, wo es nötig schien, in 
allem Kavalier, Weltmann unb Lebemann". Einer feiner Freunde schildert ihn: „Sein 
Temperament ist cholerico-sanguineum, unb von Alatur am meisten ad Scepticismum 
unb Libertinismum geneigt. Sein Judicium ist penetrant, bas ingenium munter unb 
lebhaft; Pedantismus ist von ihm sehr weit entfernet, zum Galantismo unb Singula
rismo incliniret er mehr." Wahrscheinlich wegen eines schweren sittlichen Fehltritts 
musste ber in seiner Zeit berühmteste Theologe Württembergs fein Vaterland verlassen 
(1756); er ist 1760 als Kanzler in Siepen gestorben. Hus feinen Charaktereigen- 
schäften, bie von feinem Freunde (abgesehen von feiner Ruhmgier unb feinem Eigennutz) 
gut beobachtet finb, ist cs zu verstehen, warum ber Pietist immer mehr in bas Fahr- 
wasser ber Aufklärung geriet und weder hier noch dort trotz feiner Begabung Be- 
deutendes leistete. So sann von den wissenschaftlichen Produkten seiner Feder hier ab- 
gesehen werden; nur zwei Punkte finb zu erwähnen, in benen er sic einen besonderen
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Hamen gemacht. Er hat als Erster im protestantischen Kirchenrecht die sogenannte KoK 
legialtheoric konsequent durchgeführt; das ist feine neue originelle Sdee, sondern eine 
Folgerung aus den überall damals lebendigen naturrechtlichen Anschauungen über 006 
Zustandekommen der kirchlichen und politischen Gemeinschaften. Danach ist die béchite 
Gemalt in der Kirche nicht durc Übertragung der Bischofsgewalt an die protestantischen 
Fürsten getommen (Epijkopalsystem); sie ist auc nicht in erster Linie Ausfluß ihrer 
territorialen Hoheit (Territorialstem), sondern sie ist eigentlich ein kollegiales Gemeinbe- 
recht und erst durc Sesellschaftsvertrag den Landesherren übergeben worden. Der 
andere Fauptpuntt seiner Tätigkeit betrifft die Versuche zur Bereinigung ber evang^ 
Nischen Kirchen. Hierin ist Pfaff von feinem Schwager Soh. Ehr. Klemm literarisch 
unterstützt worden; er selbst ist durc feine Reisen und wohl durc das Keformations* 
jubiläum von 1717 darauf geführt worden und hat den Unionsgebanfen in einer Reihe 
von Schriften vertreten. Das Corpus evangelicorum, die Bereinigung ber epange- 
tischen Reichstände zu Regensburg, empfahl seine Vorschläge zur Annahme, aber an 
dem Mißztrauen ber Lutheraner, auc des Stuttgarter Konsistoriums, scheiterte ihre 
Durchführung. ..........7Während biefe beiben Männer in solcher Weife an ber heimischen Tochichule. bie 
pietistischen Grundsätze in ber Theologie durchzuführen bestrebt waren, wirfte abseits 
in ber Einsamkeit ber Mann, ber bem Pietismus in Württemberg und. namentlich feiner 
theologischen Arbeit bas Gepräge zu geben bestimmt war: ber auf seiner norddeutichen 
Reise von Aug. Herm. Francke angeregte Johann Albrecht Bengel (Präzeptor an 
bet Klosterschule zu Denkendorf 1713—41; Probst in Herbrechtingen 1741—49 ; Prälat 
von Allpirebac unb Konfiftorialmitglieb 1749—52; vgl. oben I, S. 36 5).6) alebrere- 
mal war er bei Neubesetzungen in ber theologischen unb philosophischen satultat in 
Tübingen unb einmal auch in Gießen mit im Börsetag gewesen; aber immer waren 
anbere vorgezogen worben, zum Teil aus kleinlichen Grünben, zum Seil auch weil der 
bescheidene und genügsame Gelehrte es geflissentlich vermied, einen entgegenkommenden 
Schritt zu tun. In bem stillen Kloster auf den Fildern hat er 12 Promotionen mit 
runb 300. Zöglingen herangebildet, durc eisernen Sleis, echte Srömmigkeit unb weit
sichtige Gelehrsamkeit einen dauernden Einfluß auf die heranwachiende Öeiitlichkeit des 
Landes ausübend. Was er als Gelehrter zur Hand nahm, vollendete er gründlich, ohne 
viel Aufhebens zu machen unb ohne auf bie oft schmähsüchtigen Einreden ber anderen 
zu achten. So hat er auf bie theologische Wissenschaft mehr als irgenb ein anderer 
Schwabe feiner Zeit eingewirkt, so sehr ihn bie Scheingrößzen unb Dielichreiber feiner 
Sage zu überstrahlen wähnten. Seine Wirfung ist eine bleibende in den Arbeiten zu 
neutestamentlichen Certkritit unb Exegese. Ungemein tief unb bis in bie eiten unserer 
Bätet hinein haben seine Anschauungen über bie Bibel als Ganjes unb über die 50- 
ftematifierung ihres Inhalts nachgewirkt. Sehr viel Spott seitens ber rationalistischen 
Zeitgenossen, aber auc viel Glauben seitens ber begeisterten Anhänger fanben feine 
Ausführungen über bie Chronologie ber Bibel unb feine Erklärungen der "pofolnpie.

Die terttritischen Hrbeiten am Heuen Testament finb in formaler binjict vor- 
bereitet durch bie philologisch exakte und für seine Zeit großartige Verausgabe von 
Briefen Ciceros unb von Schriften ber Kirchenväter Gregorius Chaumaturgos um 
Chrpfoftomus. Diese Arbeiten übernahm er, um für die in den damaligen Kloiter- 
schulen arg daniederliegende Lektüre im Griechischen und Lateinischen brauchbare Hus
gaben zur Hand zu haben. Hiebt nur in dieser mit aller Liebe geführten Arbeit, sondern 
auch durch theoretische Ausführungen über bie Nützlichkeit des klai fischen Studiums unb 
ber wissenschaftlichen Arbeit für bie Frömmigkeit bewies ber schwäbische Pietiitbie 
Weitherzigkeit seines Standpunkts, die bem barmherzigen Dott zutraute, baß er illittel 
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und Wege habe, auch die heidnischen Lehrer der Antike in feinen Onadenhimmel auf- 
ounehmen. So ist Bengel der bedeutendste Vertreter der in Altwürttemberg heimischen 
philologia sacra und hat in der Certkritit des Heuen Testaments Originales geleistet. 
Den vielen Handschriften mit ihren verschiedenen Lesarten nachgehend fand der Kloster- 
Präzeptor, daß sie nach ihrer Zusammengehörigkeit in zwei Hauptgruppen geordnet 
werben sönnen, und so bahnte er die wichtige Unterscheidung einer asiatischen und einer 
afrifanifeben Samilie an. Zugleich gab er selbst einen verbesserten Text heraus, den 
er nach kritischen Srundsätzen grösstenteils aus verschiedenartigen früheren Ausgaben, 
in derApokalypse aber auc aus den Handschriften herstellte. Dem kritischen folgte ein 
exegetisches Werf in dem heute noch berühmten und weit beliebten «Gnomon Novi 
Testament». Sinngemäße und geistreiche Prägnanz ist der Hauptvorzug dieses „Singer- 
3eigs", der nicht selbständig befriedigen, sondern in den Text hineinführen soll. Im 
Önomon und in anderen Schriften entwickelt Bengel fein System bes Biblizismus, bas 
nicht nur in feiner engeren Schule, fonbern in Württemberg unb anderwärts weit hinaus 
bis auf Bec unb feine Schüler Propaganda gemacht unb erst in neuerer Zeit durch 
eine tritijcheentwiclungegeschichtliche Betrachtung ber biblischen Urkunden abgelöft worben 
ist. Danach ist die Heilige Schrift die unvergleichliche Alachricht von ber einen zusammen- 
hängenden göttlichen Okonomie, ein auf Christus abzweckendes Sanze. Denn obgleich 
jedes biblische Buc ein Cannes für sich ist, unb jeder Schriftsteller feine eigene Manier 
hat, so weht doch ein Seist durch alle; ei ne Idee durchdringt alle. Die Heilige Schrift 
ist an sic selbst schon ein historisch-dogmatisches System, ein „Lagerbuc ber Gemeinde 
Cottes im Alten unb Heuen Testament von Anfang ber Welt bis zum Ende, barin 
beschrieben ist, was die Welt, bas menschliche Geschlecht unb die Gemeinde Gottes für 
einen Ursprung, Lauf unb Ziel hat, unb wie ber lebenbige Sott sic nac unb nach 
in seiner Allmacht, Serechtigkeit unb Barmherzigkeit geoffenbart hat". Hm interessante- 
ften war für Bengel in diesem System ber göttlichen Heilsgeschichte die Frage nach dem 
Husgang, ben er auf Srund ber biblischen Zahlenangaben auf spätestens bas Jahr 1836 
berechnen zu dürfen glaubte. Doc wenn man von biefen Absonderlichkeiten absieht, 
finb feine Erklärungen unb Predigten über bie Offenbarung Johannis voll von treffen- 
ben unb geistreichen Bewertungen, ja man sann sagen, von überraschenden Vorher- 
fagungen: Don 1740 an werbe bas abendländische Kaisertum noch etwa 60 Jahre 
währen; man gebe nur acht, ob nicht ein König von Frankreich noch Kaiser wirb! 
Die deutschen Bistümer werben säkularisiert werden. Der Globus wirb auf unseren 
Karten ein ganz anderes Ansehen gewinnen. Die lateinische Sprache wirb nicht mehr 
lang so gang unb gäbe sein. Die Lehre vom inneren Wort wirb noch erschrecklich viel 
Unheil anrichten, wenn einmal bie Philosophen anfangen, sic ihrer zu bebienen; usw. 
Kein Wunber, daß bie Apokalypse zumal in Württemberg bas Lieblingsbuc bes Polfs 
würbe unb Bengels Schriften barüber bis heute noch weit verbreitet finb.

Hm 2. Hovewber 1752 ist Bengel gestorben, nachdem er von sich selbst gesprochen, 
er werbe eine Weile vergessen werben, aber wieder ins Sedächtnis fommen. „Sa wohl! 
Seinesgleichen ist nicht in Württemberg", bemerfte hiezu fein bedeutendster unb eigen- 
artigster Schüler Friedrich Christoph Oeting er (1702—82, vgl. I, 36 9), ber, in 
Tübingen unbefriedigt gelassen von Bilfingers Leibniz-Wolffischer Hufflärung, an bie 
Werfe von Jakob Böhme geraten war unb bann in achtjähriger Reisezeit mit mehr- 
fachem Aufenthalt in Halle unb Herrnhut eine Sturm- unb Drangperiode durchgemacht 
hatte, bis ihn ber Biblizismus feines Petters unb Paten Bengel zusammen mit eigenen 
mathematisch-chemischen (alchimistischen) Aleigungen eine philosophia sacra finden liesz, 
b. h. ein theosophisches, von biblisch-realijtischer Grundlage aus, Offenbarungsglauben 
unb Haturfpefulation wunderbar vermischendes System. Die Grundgedanken finb von
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beten bestem Darsteller Huberten in bie Worte gefaszt: „Oott, das unauflösliche Leben 
teilt sich in ber Selbstbewegung bet (gefallenen) Watur mit zu ihrer Erhöhung in feine 
Herrlichkeit". Trotz aller theosophisch-kabbalistischen Vorstellungen, bie er in gründlicher 
Selbsttäuschung als göttlich-leibliche Realitäten aus ber authentischen Urkunde ber Schrift 
geschöpft zu haben wähnte, ist von bem bebeutenbften Meister ber neueren Dogmatit 
(Ritsch!) bie systematische Kraft bicfes Mannes mitsamt ber Tatsache gewürdigt worben, 
bass er verloren gegangene Elemente ber christlichen Erkenntnis wieder zu neuer 23e 
beutung gebraut hat.’) Dazu gehören namentlich bie aus den Epheser- und Kolosser* 
briefen geschöpften Gedanken von ber Abzweckung ber Erlösung auf bie Gemeinde Christi 
unb von ber „Wiederbringung Aller", beten tiefer Sinn bie soziale Seite ber Seligkeit, 
ben Zusammenschluß ber Kreaturen im Reiche mit Christus betrifft. Die Eheojophie 
Oetingers ist mit Elementen aus ber Lehre bes grossen schwedischen Deisterichers Sweben
borg durchsetzt unb weiter gepflegt worben von Johann Ludwig Sticker (gest, als 
Pfarrer in Dettingen unter lrac 1766; vgl. I, 371), beffen eine Schrist ben bezeich- 
nenben Eitel hat: „Mathematischer, aus ber Watur der Materie unb ber Zahlen her- 
genommener Beweis vor bie Göttlichkeit ber Offenbarung Jesu Christi; vor bie Richtig- 
seit ihrer von St. Hochwürden, Herrn Konfiftorialrat Bengel gegebenen Erklärung, ja 
vor bie Göttlichkeit der ganzen heiligen Schrift, wobei zugleich bet ganze Srund ber 
Musit durch Zahlen entdecket, unb bie Sigur bet Harmonie, welche Sott in bet ganzen 
irdischen unb ■ himmlischen Watur gelegt hat, angezeigt wirb; nicht sowohl zur Aber- 
zeugung bet Ungläubigen, als zur Befestigung ber Staubigen in ber Wahrheit, bie ba 
bestehet in ber Erkenntnis ber Herrlichkeit Jeju Christi, aufgefe^et 1751" An diese 
Reihe gehört ferner Philipp Matthäus Hahn (vgl. oben I, 371). Auc bei ihm 
ist bie Verbindung von Mathematit unb biblizijtischer Theosophie charafterijtijc; auch 
bei ihm bewundernswert bie auszerordentliche Schriftkenntnis unb systematische Energie 
neben praktischer, geradezu industrieller Betätigung. Wie bei Oetinger und Bengel ist 
es ihm um bas Ganze ber Schriftwahrheit zu tun. Das Ganze, bie Srunbibee, aus 
welcher alles anbere abgeleitet werben soll, ist für ihn „das Königreich Seju • Sott 
erfüllt Christum unb durc biefen feine Semeinbe unb durc diese das ganze All. Hier 
ist Alles in Einem unb Eines in Allem, bas ist bas wahre System ber Cheologie. 
Hahn will nichts als bie Lehre Jesu unb feiner Sefanbten vom Königreich, beten 
Anfangsgründe schon in ben Weissagungen bes Alten Testaments enthalten finb, in ihrem 
Zusammenhang barftellen. Wegen feiner Spekulationen über Christus, ben mannmeib: 
lichen Erstgeborenen aller Kreaturen, und wegen anberer Heterodoxien musste er 1781 
vor bem Konsistorium Widerruf leisten; auc würben feine Schriften verboten. Desto 
grösseren Erfolg hatten sie unter ben Pietisten, namentlich feine Predigten finb um ihrer 
schlichten Form unb um bes tiefen Sehalts willen bis heute geschätzt. Der dritte unter 
ben theosophischen Schülern Bengels ist Karl Friedrich Harttmann (vgl. oben I, 
371), in vielen feiner Sebanten nüchterner unb natürlicher als bie vorhergehenden, 
aber in seiner praktischen Haltung gegenüber ber Kirche schroffer. Die Wirfung bes 
Bengelschen Juchs über bie Offenbarung zeigte sic nämlic bei vielen unb so auch bei 
ihm in bem Bebürfnis nac Absonderung ber Släubigen bem nahen Weltenbe entgegen. 
Genährt würbe biefer Slaube durc bie aufklärerische „neologische" Entwicklung ber Seit, 
gegen die schon Oetinger unb Hahn eifern, ber aber Hartmann Rechnung trägt indem 
er fiel) vorzugsweise nur an bie Bekehrten feiner Semeinbe wenbet, bis bie Einführung 
einer neuen Liturgie unb Amtstleidung ihn zum Hustritt aus ber verweltlichten Kirche 
veranlasst hat (1811). , ,

Eine anbere Gruppe von Schülern Bengels bilben bie, welche in ber Aloiterichule 
unter feinem Einfluß stauben ober in Tübingen durc Freunde auf ihn aufmerffam 
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gemacht feinen Snomon eifrigst studierten und die zugleich von der Philosophie der 
Schüler Wolffs in Tübingen aufs mächtigste angeregt waren. Bei ihnen verbindet sic 
der Bengelsche Biblizismus mit einer rationalen Grundlage, und so sind diese Eheo: 
logen Vermittler und Wegweiser hin zur supranaturalistischen Schule Storrs. Unter 
ihnen steht obenan der Kanzler Jeremias Friedric Reusz, der schon die Methode 
der späteren sog. Süb Inger Schule begonnen hat, zwar vom kirchlichen Lehrbegrijf 
manches nachzulassen, aber um so mehr Gewicht auf den Buchstaben der Heiligen Schrift 
und auf die Authentie der neutestamentlichen Urkunden zu legen. Die Darstellung der 
Theologie will er gemäß der Erfahrung und der Empfindung des Herzens mehr praktisch 
eingerichtet wissen. Sie soll von den metaphysischen Steigen der Scholastit herabgesetzt 
werben. Die Wahrheit der christlichen Religion wirb den Teuereren gegenüber einerseits 
aus ben Wundern bewiesen, mit welchen bie christliche Kirche in ber ersten Zeit geschmückt 
war, unb anbrerfeits folgt sie aus bem inspirierten Charakter ber Bibel. Aus diesem 
Interesse hat Reuß bem ersten verdienstvollen Bibelkritiker Semler (+ als Professor in 
Halle 1791) gegenüber bie Echtheit ber Apokalypse, b. h. ihre Abfassung durc ben Apostel 
Johannes, verteidigt. In bemfelben Sinne hat Magnus Friedric Boos (vgl. oben 
I, 371) ein „Christliches Slaubensbekenntnis" unb überzeugenden Beweis von bem 
göttlichen Ursprung unb Ansehen ber Bibel, ben neuesten Einwürfen (Semlers) ent- 
gegengesetzt (1773) unb hat eine „Christliche Glaubenslehre" geschrieben (1786), die ein 
rein biblisch gehaltenes Lehrgefüge enthält, unb in ber mit noch größzerer Strenge als 
bei Reuß bie Inspiration auc ber Worte ber Bibel aufrechterhalten wirb.

In mehr praktisch-erbaulicher als wissenschaftlicher Form würbe bie exegetische 
Arbeit bes Gnomon Bengels ben weitesten Kreisen übermittelt von feinen Schülern: 
Friedrich Christoph Steinhofer, Karl Heinrich Bieger, bem Bruder bes 
Obersten, unb von Bengels Cochtermann Philipp Davib Burs.

Der Bengelsche Biblizismus führte, wie wir gesehen haben, bei immer reicherer 
Aufnahme von rationalen Grunblagen zum Supranaturalismus ber älteren 
Tübinger Schule über. Ihr Bcgrünber ist Gottlob Christian Storr, dessen 
Dogmatif Doctrinae christianae pars theoretica e sacris literis repetita, bas Lehr- 
buc von Sartorius ablöfenb an ber Grenge unseres Zeitraums (1793) zum erstenmal 
erschienen ist. Der Gang bes Beweisverfahrens ist folgender: Zuerst wirb historisch 
gezeigt, bass wir im Heuen Testament zuverlässige Berichte über Jesus haben. Jesus 
selbst aber hat feine Lehre auf göttlichen Ursprung zurückgeführt unb dies durc feinen 
sittlichen Charakter unb feine Wunder bestätigt. Seine Jünger haben fein Wert mit 
bem heiligen Geist Jesu fortgesetzt. Paulus hat nach seinem eigenen unb anderer Apostel 
Zeugnis ben gleichen Bang. Darum eignet ben neutestamentlichen Schriften göttliche 
Autorität. Dom Heuen Testament sann man auf bas kanonische Ansehen unb bie gött- 
liehe Autorität bes Ulten schlieszen. Die ganze Bibel ist sonach Gottes Buch; ihre Forde- 
rungen finb göttliche Gebote, ihre Lehrsätze unb Erzählungen finb wahr. Halbem so 
von ber menschlichen Slaubwürdigkeit ber Sprung zur göttlichen Wahrheit bes Schrift- 
inhalts gemacht ist, verwanbelt sich bie Dogmatif in ein System ber biblischen Rheologie. 
Dies unterscheidet sic aber trotz feiner Verwandtschaft vom pietistischen Biblizismus 
Bengels unb feiner Schüler, weil nicht bie innere Erfahrung von ber Kraft bes Bibel- 
inhalts (bas „Aaterialprinzip" unb bas testimonium Spiritus sancti), fonbern ber 
vernünftige Beweis aus ber Slaubwürdigkeit ber Schrift (bas reine „Formalprinzip") 
bie tragende Unterlage bes Gangen ist.

Bei ben Schülern von Storr (Johann Friedrich glatt, Sriedric Gotti. 
Süskind unb Karl Christian glatt u. a.) ging diesem rational beginnenben unb 
supranatural endigenden Beweissystem ein an Kant orientierter praktischer Moralismus 
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zur Seite. Doc fällt die nähere Geschichte der älteren Eübinger Schule schon auszerhalb 
des Rahmens dieser Aufgabe.8)

Die Eheologie der Aufklärung beginnt in Württemberg in dem Zeitpunkt, 
als die Schüler Wolffs Bilfinger und Canz von den rein philosophischen Untersuchungen 
zu theologischer Arbeit übergehen und zugleich in der theologischen Fakultät sic Beach- 
tung und Zulassung suchen. Das geschah nicht ohne Widerspruch seitens der orthodoren 
Mitglieder der Fakultät.9) Schon in den zwanziger Jahren, als es sic um die Rück- 
berufung Bilfingers aus St. Petersburg handelte, war von der theologischen Fakultät 
auf Befragen ein Gutachten abgegeben worben über ben schädlichen Einfluß ber Woli’ichen 
Philosophie circa dogmata. Aac einer einleitenben Klage über bie befoubere Präsum- 
tion unb den fastus philosophicus dieses neuen Systema werben 8 Punkte aufgezählt, 
bie ber christlichen Anschauung befonbers anstößig seien; barunter scheint bie Lehre von 
ber besten Welt, bie rationale Einschränkung ber Wunber unb bie mit ber Monadologie 
zusammenhängende Seelenlehre ber Orthodoxie befonbers zuwider zu fein. Erot bes 
Protestes ber Fakultät unb bes Konsistoriums war Bilfinger von 1729 bis 1735 
Professor ber Geologie in Tübingen, unb nac feiner Ernennung zum Seheimrat be- 
nützte er feine Stellung dazu, auc seinen Schüler 3fr ael Sottl. Canz ber Fakultät 
aufzuoktronieren (1747; vgl. oben 5. 219 f.). Auc ihm warf damals bie Fakultät Srr- 
tümer vor „in ber Erinitätslehre, ba er aus Sott bem Pater eine Wirkung aller Dinge, 
aus Sott bem Sohn eine Allwissenheit, aus Sott bem heiligen Seift eine Siebe alles 
Suten gemacht"; ebenso in ber Christologie, wo er in Joh. 8,58 bie Präerijten weg- 
erkläre unb sonst beträchtliche Irrtümer zeige. Auc bas würbe ihm übel genommen, 
ba^ er sic nicht an bie Zensur ber Safultät halte, daß er Pfaff unb Weismann frevent- 
lic angreife „auf eine einem in ber Subordination stehenden Professor! nicht geziemende 
Art zum Ärgernufs ber hiesigen Studiosorum". Auc in ber Theologia naturalis stelle er 
„ben abenteuerlichen unb auf einem notorisch falschen philosophischen Concept beruhenden 
Irrtum auf, bass Sott, was er tue unb tun werbe, alles zugleich gewirtet unb daß bie 
Welt nicht in 6 Sagen, fonbern zugleich erschaffen, unb biefe Schöpfung nur in 6 Sagen 
offenbar worben; alles wider ben ausdruckenlichen Buchstaben ber heyligen Schrift".

Der also von ben Fakultätsgenossen bewillkommnete neue Professor ber Theologie 
hat aber doc einen grossen Erfolg gehabt. Die Stubenten feien von dieser neuen Weis- 
heit ganz betört, heiszt es weiter in obigem Sutachten; sie wollten nichts mehr von 
ber alten Sinologie wissen, ber Unglaube unb libertinismus sentiendi greife um sic, 
bie württembergijche Kirche leibe ben empfindlichsten Schaden, in wenigen Jahren werbe 
man seine brauchbaren Leute mehr für bas geistliche Amt haben, man werbe durch Ab- 
weichen vom typus theologiae lutheranae bie Religionsprivilegien verscherzen. So 
schlimm ftunb bie Sache denn doc noch nicht, benn bie tatsächlichen unb letzten Resultate 
bes philosophijch-theologijchen Denkens ber Bilfinger, Can unb ihrer Schüler waren 
ebenso wie bei ihren Meistern Leibniz unb Wolff wesentlich identisch mit ben Srund- 
lehren ber Orthodorie. So hat Can mit feinem »Philosophiae Leibnitianae et Wol- 
fianae usus in theologiae« ber Philosophie feiner Weister unter ben Theologen viele 
Anhänger gewonnen, indem er nachzuweijen versuchte, bass man bie zunehmenden An- 
griffe auf bas Christentum, befonbers in England unb Frankreich, mit ben Waffen dieser 
Philosophie bestehen unb bie Seguer am besten gewinnen sönne. Es handelt sic babei 
namentlich barum, daß ber Vernunft alle Rechte gewahrt bleiben, unb daß bie zur Er- 
gänzung ber Vernunft notwendige Offenbarung mit jener nicht in Konflift fomme. Des- 
halb muss bie letztere nur solche Stücke bes göttlichen Willens tunbtun, bie niemanb aus 
blosser Vernunft ersinnen sann, unb bie ben Sauf ber Aatur nicht ohne Kot unterbrechen.
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Wie Sott dem menschlichen Körper zwei Augen geschenkt hat, so hat er auch die Seele 
mit zwei Organen, Vernunft und Glauben, begnadigt; feines von beiden darf verachtet 
werden, wenn man nicht die Majestät Gottes beleidigen will. Aus diesem Gedanken- 
gang ergibt sic die Unterscheidung des Widervernünftigen und Übervernünftigen, welc 
legeres die wahre Offenbarung ist. Speziell gegen den Skeptiker Bayle wirb bewiesen, 
daß bas Übervernünftige feine gute Stelle in aller Geologie habe, wo es sic um ab- 
folute Srößzen handelt, welche bie Vernunft zwar fassen, aber nicht ersassen sann. Weil 
aber doc viele positive Dogmen unb Offenbarungsinhalte nicht supra fonbern contra 
rationem zu fein scheinen, bemüht sic Canz mit Leibniz zu zeigen, ba$ Vernunft unb 
Offenbarung durch eine innere Ebenmäßzigkeit verbunden finb, bie ftärfer ist unb mehr 
Sültigkeit hat, als zufällige Widersprüche. Da bas menschliche Dorstellungsvermögen 
von Jugend auf oft verwirrt wirb, empfiehlt sic ein wohlberechtigtes Misztrauen in 
bie Tätigkeit ber Vernunft, zumal innerhalb ber höheren Glaubensregion. So ist es 
ben Can^ianern möglich, im großen unb ganzen bas orthodoxe Dogma in feinen NefuR 
taten anzuerkennen. Immerhin ist ber Aufklärungscharakter biefer Geologie dadurch 
sicher gestellt, bass bie Teilnahme ber philosophierenden Vernunft aus bem scholastisch- 
orthodoxen Verhältnis ber Dienstbarkeit in bas ber Mitberechtigung erhoben ist. Auc 
in ber Moral wirb bei Canz bas Geoffenbarte auf bas natürliche unb bie Vernunft 
gleichsam aufgepfropft. Zu ben 3 natürlichen Grieben (Begierde, Selbsterhaltung, ver- 
nünftige Einsicht) fommt als vierter durc bie Gnade, psychologisch unmotiviert, eine 
göttliche Kraft hinzu, unb nun erst gewinnt bie Moral einen lebenbigeren Zug unb christ- 
lichen Inhalt.

Mit biefen Gebauten hat Canz auf alle Richtungen ber damaligen Theologie in 
Württemberg gewirft. Es ist insbefonbere barauf schon Angewiesen worben, daßz so- 
wohl bie Orthodoren (Cotta unb Hegelmaier) als auc bie Pietisten (Reußz unb Genoffen) 
in ihrem theologisch-apologetischen Hufbau des hieher ftammenben rationalen Einschlags 
nicht entbehren sonnten. Alac bem Code von Canz schulte ber Philosoph pioucquet 
bie Cheologen in diesem Sinne, bis fräst ber Alachwirkung ber Canzischen Gedanken ber 
biblische Realismus Bengels in ben Supranaturalismus ber Cübinger Schule verwanbelt 
war. Die Tatsache, daßz hier ber Vernunft ein verhältnismäszig weiter Spielraum ge- 
geben war ohne wesentliche Verkehrung ber bisherigen Slaubensinhalte, hat zweifellos 
mit anberen Ursachen dahin gewirft, daßz es in Württemberg radikale Nationalisten nur 
in geringer Zahl gegeben hat. Für bas Aufkommen bes sog. Rationalismus vulgaris 
scheint ohnehin ber württembergische Dolkscharakter nicht günstig gewesen zu sein.

Der Nationalismus im engeren Sinn erwarb sic Anhänger unter ben 
jungen Württembergern im Zusammenhang mit ber literarischen Bewegung im deutschen 
Vaterland. Die Sturm- unb Drangperiode machte sic auc im Stift geltend. Schon 
feit 1748 hatte ber Lehrer ber Berebfamfeit unb Dichtkunst Johann Gottlieb Saber ben 
Dersuc gemacht, ben neuen Seschmac ber Haller, Hagedorn, Gellert usw. einzuführen. 
Die Stubierenben, namentlich bie Stiftler, versuchten sic in Gebieten unb Abhandlungen; 
eine literarische Zeitschrift mu^te unterdrückt werben (vgl. oben S. 226 f.). „Mit bem 
Anbruc ber 70er Jahre würbe bas Wehen bes neuen Geistes ftärfer unb unwidersteh- 
lich. Die Stunbe ber Genies war gefommen. Don neuem regte sich’s im wohlbehüteten 
Augustinerbau zu Tübingen unb diesmal halfen weber Strafen noc Verbote." 10) Ein 
unbänbiger Geist war mit Gottlob David Hartmann (gest, im Alter von 23 Jahren als 
Prof. ber Philosophie in Mitau im Kurland 1775), bem Sohn bes frommen Pietisten vaters 
Sfrael Hartmann (vgl. oben I, 367) eingezogen. Ein Musterbeispiel ber so vielen „unge- 
ratenen" Söhne eines allzu streng pietistischen Hauses, sprengte er lärmend bie Pforten bes 
Stifts unb brängte sic in bas Gewühl ber literarischen Fehden, von benen ber Horben 
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unseres Vaterlands erfüllt war. Seine Altersgenossen waren auszer den ebenfalls der Cheo- 
logie untreu geworbenen Friedrich Ferdinand Drüc (gest, als Bibliothekar unb Professor 
in Stuttgart 1807), Eberhard Friedrich Seorgii (gest. als Präsident des Obertribunals in 
Stuttgart 1830) unb Gebhard llric Brastberger (gest, als Symnajialrektor in Stuttgart 
1813) namentlich die historisch gerichteten Theologen Ludwig Cimotheus Spittler 
unb Gottlieb Jakob planes. Treffend beschreibt ber wenig später nac Tübingen 
gekommene 6. Eberhard Sottl. Paulus?1 wie Semlers Arbeiten zur Bibelkritit, vom 
Kanzler Reuß in unzulänglicher Weife bekämpft, von ben Stiftlern gierig verschlungen 
worben seien unb wie ber von Semler herrührende Gedanke einer dogmengeschichtlichen 
Wissenschaft gezündet habe, ben 5. w. Klemm 1767—68 in einer zweisemestrigen Dor- 
lefung für Tübingen zum erstenmal in mehr konservativem Sinn zu verwirklichen bemüht 
war. Förderung erfuhren bie dahin gerichteten Stubiofen feit 1777 durch ben Professor 
ber Beschichte Christ. Fr. Rösler (vgl. oben S. 204), ber nac Paulus’ Ausdruc 
„blutwenig glaubte" unb ben man bie Kirchengeschichte nur einmal lesen lies, „weil er 
bie symbolische Theologie nicht vor ben Symbolen ber Konzilien unb bie Konzilien selbst 
meist nicht sehr fähig Symbole zu begrünben gefunben hatte". Das Konsistorium sah 
sic barum im Jahr 1780 veranlaszt, in einem Generalresfript ber Befürchtung Aus- 
druck zu geben, es möchte bie ftubierenbe Jugend bei ihrem Hang zum Neuen unb ihrer 
Abneigung vor einer reifen unb gefegten Prüfung mit pelagianischen unb sozinianijchen 
Meinungen, wie sie jetzt unter bas Dolt ausgeftreut werben, sic anstecken lassen. Des- 
halb soll Lehre unb Schrift, bie ber Formula Concordiae unb ben übrigen symbolischen 
Tüchern des Herzogtums zuwider ist, mit Entlassung vom Amt bestraft werben. Bald 
hat bie scharfsinnige unb in ihrer geistvollen Gelehrsamkeit auch von bem extremen 
Nationalisten Paulus anerkannte Lehrweise von Storr bie Bewegung in anbere Bahnen 
geleitet. Die ersten Hauptschriften Storrs nahmen von dieser Semlerischen Bewegung 
im Stift ihren Ausgangspunkt unb tragen bie Eitel: Neue Apologetit ber Offenbarung 
Johannis 1783; über ben Zwec ber evangelischen Geschichte unb bie Briefe Johannis 
1786; Erläuterung bes Briefs an bie Hebräer 1789. Wenn ein so kompetenter Be- 
urteiler wie gerb. Chr. Baur anerkennt, das namentlich bie beiden ersteren Schriften 
an kritischer Unbefangenheit unb umfassender Fragestellung ben bamaligeu Gegnern ber 
Apokalypse unb bes Johannesevangeliums weit überlegen waren, so läßzt sich bie Zurück- 
bämmung ber rationalistischen Kritik durch Storr leicht erklären. Immerhin hat bas 
kritische Jahrzehnt im Tübinger Stift bie beiben bebeutcnbftcn Kirchenhistoriker ber 
nächsten Folgezeit hervorgebracht unb eine Reihe kleinerer Heister zu kritijch-theologischer 
Arbeit angeregt.

Der eben geschilderten Bewegung im Stift gehen einige Borläufer bes eigentlichen 
Nationalismus in Württemberg voraus: ber 1724 geborene unb 1791 als Prälat von 
Adelberg gestorbene Balthasar Sprenger (vgl. I, 365), ber zwar nichts Cheologi- 
sches geschrieben, aber als ein rechter Seelsorger ber Aufflärungszeit landwirtschaftliche 
Versuche angestellt unb über Weinbau, Bienenzucht, gelbbau unb Kameralwijsenschaft 
geschriftstellert hat. Der Konfiftorialrat Heorg Friedrich Sriesinger (1734—1828), 
Verfasser einer Nuslegung bes Evangeliums Johannis, unb Sprenger zusammen finb 
bie Urheber bes rationalistischen Gesangbuchs von 1791. Zu einem viel weitergeheuben 
Aufklärer ist Christ, griebrich Duttenhofer (1742—1814) ebenfalls durch selb- 
ftänbige Entwicklung geworben, nachdem er als Hauslehrer in Leipzig durch Ernesti, 
Crusius unb Gellert beeinflußt worben war. Hus württembergischen Pfarrdiensten kam 
er nac Heilbronn unb ist bort als Prälat gestorben. Seine „freimütigen Untersuchungen 
über Orthodoxie unb Pietismus" unb seine „Geschichte ber Religionsschwärmerei", 
charakterisieren seine Auffassung des Christentums, beffen Geschichte als eine fortgehende
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Kette von Abgeschmacktheiten, wahnsinnigen Andächteleien, erdichteten Disionen, Wundern, 
Heuchelei und Bubenstücken gefchilbert wird, wodurch die von Jesus der Menschheit 
verkündigte Beligion der reinen Vernunft entstellt worden sein soll.

Die im kritischen Jahrzehnt (ca. 1770—80) in Tübingen gebildeten Auftlärer 
gehen hauptsächlich von der Erkenntnis aus, das das Dogma eine Geschichte durch- 
gemacht hat und legen einen Hauptwert auf die Entwicklung des christlichen Sehrbegrijs 
buch Zeitumjtände und äußere Zutaten. Don selbst ergeben sich daraus die weiteren 
Forderungen, ba^ bas Urchristentum von der späteren christlichen Scholastik getrennt 
und aus den Urkunden des Alten und Heuen Testaments kritisch erforscht werden müsse 
und daß von einer gegenwärtigen Verpflichtung auf die zeitlich bedingten Symbole feine 
Rebe fein sönne. Sebhard Ulric 3 rast berg er verwirft in einer preisgefrönten, 
von Dutterhofer unter bem Eitel „Über den Ursprung und Wert ber kirchlichen Bewohn- 
heit, durch symbolische Schriften den Inhalt ber christlichen Religion festzusetzen" heraus- 
gegebenen Schrift die Hotwenbigfeit ber Glaubensbekenntnisse, denn fides est suadenda, 
non imperanda. In einer anderen Schrift sucht er zu beweisen, „daß die neueren 
dogmatischen Darstellungen ber christlichen Religionslehre bem wahren Beist unb End- 
zwec ber symbolischen Bücher nicht zuwider ist". Endlich gibt er eine Erzählung unb 
Beurteilung ber wichtigsten Veränderungen auf bem Gebiet bes Religionswesens, bis 
ihm bie Behörde verbot, weiteres Theologische bruefen zu lassen. Erotzdem würbe er 
1796 an bas Seminar Blaubeuren unb 1800 auf bas Rektorat bes Stuttgarter Symna- 
fiums beförbert.

Gottlieb Jakob planes hat als Professor an ber Karlsschule bie währenb 
ber Repetentenzeit begonnene „Seschichte bes protestantischen Lehrbegriffs" 1781—83 
erscheinen lassen, bie ihm bie Berufung nac Göttingen einbrachte, wo er 1833 nac 
äußerst fruchtbarer Tätigkeit als einer ber ersten Kirchenhistorifer feiner Zeit gestorben 
ist. 3hm zur Seite steht ber noc begabtere Ludwig Cimotheus Spittler, ber 
schon als Repetent in einer Bethe von kritischen Untersuchungen zur Kirchengeschichte 
„gleichermaßen feine ausgebreitete Gelehrsamkeit, feine kritische Spürfraft, wie feine 
helle, allem Pfaffentrug unb Hierarchentum feindliche Denkart bekundete" (3. Fr. Strauß). 
Er würbe schon 1779 ordentlicher Professor ber Geschichte in Böttingen, wollte aber 
nicht, wie ursprünglich ausgemacht war, in bie theologische Fakultät nachrücken, fonbern 
veranlaßte zum Ersatz von Walc bie Berufung seines wenig älteren Freundes Planck. 
Er selbst ließ feine bisherigen Vorlesungen über Kirchengeschichte ohne allen gelehrten 
Apparat als brunbriß bruefen, eine geistvolle pragmatische Seschichtserzählung, bie bas 
wirflich Bebcutenbe in ansprechender Form zu verknüpfen versteht, allerdings mehr bie 
zufälligen Umftänbe, als bie tieferen Ursachen berücksichtigend unb bas rein Religiöse als 
Siebenfache behandelnd. Danach wandte er sic ausschließlich allein ber politischen e- 
schichte zu, großen Beifall erntend, bald eine ber angesehensten Persönlichkeiten ber Ani- 
versität. 1797 würbe er als beheimrat in bie Heimat zurückberufen unb ist 1810 gestorben. 
Heben den beiden vorgenannten muß der dritte nach böttingen berufene Württemberger 
genannt werden, Karl Friedrich Stäublin, ber von 1790 an bis 1826 als theo- 
logischer Professor neben planes wirkte. Er unb planes suchten nach eigenem Bekenntnis 
beider eine Vereinigung von Supranaturalismus unb Rationalismus, „durc bie allein 
bas Christentum begründet unb haltbar zu sein scheint".

Ein Bationalift der reinsten Husprägung hiegegen ist ber schon mehrmals genannte 
Heinrich Eberhard Paulus (1761—1851), Sohn eines wegen pietistischen Spiritis- 
mus abgesetzten Diakonus in Leonberg. Er hat zusammen mit Stäublin 1779—84 in 
Tübingen studiert, würbe 1789 als Professor der orientalischen Sprachen nac Jena 
berufen unb war nac mannigfachen Schicksalen von 1811 ab bis zu seinem Cod Professor 



Das Hochschulwesen : Die Wissenschaften. 247

in Heidelberg. Berühmt und berüchtigt ist an ihm seine rationalistische Auslegungs- 
methode der Bibel, die nur das als geschichtlich anjehen kann, was philosophisch möglich 
ist und die darum so lange an dem Wortlaut exegesiert, bis jedes Wunder und alles 
unmöglich Erscheinende als möglich erwiesen ist. Die nähere Darstellung seiner theologi- 
schen Leistung fällt zeitlich und sachlich, wie die ber Vorhergenannten, schon außerhalb 
des uns gesteckten Rahmens.

Philofophie und Gefchichte
Das Verständnis und die Borliebe für philosophische Spekulation ist ein Ruhmes- 

titel der schwäbischen Eigenart; um so merkwürdiger ist, daß das Württemberg des 
Herzogs Karl den Beginn des grossen Jahrhunderts der deutschen Philosophie vollständig 
verpatzte. Herzog Karl nannte sic selbst gleich dem Weisen von Sanssouci gern einen 
Philosophen, und die Aufgeklärten unter seinen Untertanen schwärmten wie alle Sebildeten 
Deutschlands damals für die „Philosophie" d. h. für eine praktisch-vernünftige Lebens- 
gestaltung mit moralisch-eudämonistischer Motivierung. Über die theoretische Srundlage 
dieser Schwärmerei war ein seichter, aus den Systemen von Leibniz, Wolff, Spinoza, 

obbes, den englischen Leisten und den deutschen Aaturrechtlern zusammengebrauter 
Eklektizismus, den in territorialistischem Sinn für die Zwecke des Staats nutzbar zu 
machen sic der philosophische Fürs alle Mühe gab. Kein Wunder, daß die philosophische 
Leistung verkümmerte, wenn ihr vorgeschrieben wurde, methodisch nachzuweisen, „was 
in ökonomischen, Commerzien-, Polizei- und anderen Sachen durch die Kräfte des mensch- 
liehen Verstands unter Protektion grosser Fürsten und Herren seit 200 Jahren Sutes 
in Europa und insbesondere in diesseitigen Landen gestiftet und bewirft wurde" (vgl. 
oben S. 192). Unter solchen Umständen haben es selbst so originelle Persönlichkeiten 
wie ptoucquet zu höchst mässigen Erfolgen gebracht, um von anderen fürstendienerischen 
Eklektikern ganz abzusehen. Es ist, als ob die spekulative Kraft des Volkes sic zunächst 
ganz auf die biblische Systematik und theosophische Niystit zurückzöge, um bann gegen 
Schluß unserer Periode in philosophischen Köpfen ersten Ranges sic auszuwirken, bie 
wie Schiller, Hegel unb Schelling innerhalb bes engeren Vaterlandes feinen Kaum ber 
Wirfsamfeit fanben.12)

Die Leibniz-Wolffische Philosophie in Württemberg eingebürgert zu haben ist das 
Ber bienst Georg Bernharb Bilfingers, ber 1725—31 Professor ber Philosophie 
in Petersburg, 1731—35 Professor ber Theologie in Tübingen unb bis 1750 Konsistorial- 
präsibent unb Geheimrat in Stuttgart gewesen war. In seinem sehr viel gelesenen, 
auch in Frankreich verbreiteten Hauptwerk, ben Dilucidationes, hat er feine Lehre sehr 
klar entwickelt. Don ihm stammt bie durc Bereinigung ber beiden Systeme üblic ge- 
worbenc Formel ber „Leibniz-Wolf fischen Philosophie", welche Wolff selbst nicht billigte. 
Gegen beide Borbilber verhält sich Bilfinger selbständig, inbem bie Monaden, bie ein- 
fachen, letzten Bestanbteile ber Welt, nach seiner späteren, von Leibniz abweichenden An- 
sicht nicht alle vorftellenb sind; bie Elemente ber Körper haben nur Bewegungsfraft. 
Bon Wolff unterscheidet er sic bezüglich ber prästabilierten Harmonie, bie er zwar 
energischer vertritt als jener, bie aber nur auf bas Verhältnis von Leib unb Seele 
beschränkt sein soll. Auc spiegelt nicht jebe Monade bie ganze Welt in sich, sondern 
sie ist auf einen gewissen Kreis beschränkt. Die Srundtätigkeiten ber Seele sind Dor- 
stellen unb Begehren, unb zwar entsteht eine Vorstellung immer aus einem Begehren, 
unb ein Begehren immer aus einer Vorstellung.

Durc Bilfinger ist Israel Sottl. Can 3 aus einem Seguer zu einem Anhänger 
ber Wolffischen Philosophie gemacht worben; inwiefern gerabe er bemüht war, bie neue
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Philosophie für die theologische Erkenntnis nutzbar zu machen, das ist schon in anderem 
Zusammenhang geschildert worben. Sottfried pioucquet ist nächst Bilfinger ber 

originellste unter ben schwäbischen Philosophen dieser Zeit. Er geht von Leibniz aus 
unb fein Sebenswer ist bie selbständige Ausgestaltung namentlich der Leibnizschen Sogit, 
worin er sic als scharfer Denker erweist, währenb feine Leistungen auf metaphysischem 
Gebiet geringer zu beurteilen sind.

3n feinem Antrittsprogramm von 1750—51 wenbet er sic gegen ben Materialis- 
mus, wie er in bem Buche von be Lamettrie »L’homme machine« vertreten worben 
ist. Seine vier systematischen Haupts Christen mit ähnlichen Titeln (De substantiis et 
phaenomenis; Fundamenta philosophiae speculativae ; Ph. theoretica; Ph. contem- 
plativa) haben alle ben gleichen Inhalt unb unterscheiden sic nur durc fortschreitende 
Erweiterung ber einzelnen Teile. Er hat sich von der Monadenlehre abgewanbt, bekämpft 
auc bie prästabilierte Harmonie; aber in bem Problem ber Theodizee unb ber sittlichen 
Selbstvervollkommnung lehnt er sic an Leibniz an. An Stelle ber Monadenlehre führt 
er unter bem Einfluss von Descartes einen vollftänbigcn, bis in bas Wesen ber Seele 
selbst zurückverlegten Dualismus bes Sinnlichen unb Geistigen durch, ber unter Ein- 
wirkung Locfes bie Erkenntnis von ber Subjektivität aller Sinnesqualitäten ermöglicht 
unb eine bis zu Berkeleys Standpunkt sic fteigernbe idealistische Tendenz zeigt. Der 
erkenntnis-theoretische Dualismus wirb metaphysisch im Anschluss an Malebranche durc 
bie visio realis Dei überwunben: Sott als Weltfchöpfer unb Welterhalter vermittelt 
bie Wirkung ber Körper auf bie Substanzen, ber Substanzen auf bie Körper. Die 
Realität Gottes bildet ben Mittelpunkt bes Systems, beffen bunter Eklektizismus eine 
tiefere Wirkung auszuüben nicht imftanbe war.

Der Hauptstolz pioucquets war sein „logischer Calcul" ber bamals überhaupt in 
ben Köpfen ber Gelehrten spukte. Zugrunde liegt ber Sedanke Leibnizens in seiner ars 
combinatoria, ba^ in ber Logis alle Begriffe auf ihre einfachsten Elemente zurückgeführt 
unb burch Zeichen ausgedrückt werben sollen, bamit bann durc algebraische Derfnüpfung 
ber Zeichen jeder Streit vermieden werben sönne. „Das Wesen bes logischen Kalkuls 
ist, bass es durc richtige Methoden gelingen möge, Weltweise, Sottesgelehrte, Moralisten 
unb Staatslehrer so einig in ihren Bemühungen zu machen, wie bie Mathematiker unb 
Astronomen schon finb, um eine allgemeine Denkart unb Stauben in ber Welt einführen 
zu können" sagt ber in Berlin 1777 verstorbene Philosoph unb Physiker Joh. Heinr. 
Lambert, beffen „logikalische Konftruftionen" pioucquet zu korrigieren bemüht war. 
Von ber anfechtbaren Voraussetzung ausgehend, dasz jedes bejahende Urteil eine Gleichung 
zwischen Subjekt unb präbifat ausdrückt, glaubt pioucquet durc Buchstabenzeichen zu 
algebraischen Operationen gelangen unb durc diese bie ganze Spllogiftif überflüssig 
machen zu sönnen.13) Dass er trotz biefer verfehlten Konftruftion einer ber fähigsten 
unb scharfsinnigsten Logiker, ja in gewissem Sinn ein Reformator ber Logis gewesen 
fei, hat ber moberne Logiker Benno Erbmann mehrfach gerühmt. Zum Schlußz fei 
noch erwähnt, bass pioucquet in bem Jahre, ba er an ber Karlsschule lehrte, eine für 
die Zöglinge bestimmte Abhandlung »de momentis philosophiae contemplativae in 
practicis« geschrieben hat, bereu Sedankenkreis nicht ohne Einfluss auf ben jungen 
Schiller gewesen ist. Das Chema biefer Dissertation, über Zufall, Notwendigkeit unb 
Freiheit, worin von ber Vollkommenheit unb Weisheit Sottes aus ber Beweis geführt 
wirb, bass ohne Freiheit feine Moralität denkbar fei, liefert einen Grundstein zur morali- 
scheu Weltanschauung bes Freiheitsdichters.14)

Wenn auc Schiller vielleicht nicht unmittelbar durc pioucquet beeinflusst worben 
ist, so geschah dies doc mittelbar durc ben Lehrer ber Philosophie an ber Karlsschule 
unb ben späteren Alachfolger pioucquets in Tübingen Jakob Friedric Abel. Abel
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liesz sic durc Ploucquets Einfluß in dem Jahr, da dieser in Stuttgart lehrte, von der 
Vorliebe für Ideen des französischen Materialismus abbringen und huldigt von da ab 
einem eklektischen Standpunkt mehr Leibniz-Wolfsscher Färbung. Seine Hauptinteressen 
liegen auf den gebieten der Moral, wo er die schottischen ioralphilosophen, und der 
Psychologie, wo er die englischen Sensualisten auf sic einwirken läszt. So gehört er zu 
den eklektischen Moralphilosophen mit praktischer Tendenz, wie sie die Zeit zu Dutzenden 
sah. Besonders unglücklich war er Kant gegenüber, dessen „Entdeckungen" er zu benützen 
und in seine Leibniz-Wolffische und englisch-sensualistische Vermengung hineinzuverquicken 
suchte, ohne zu ahnen, wie gründlich er den kritischen Totschläger aller dogmatischen 
Systeme miszverstanden hatte. Mit der empirisch-sensualistischen Richtung feiner Psycho- 
logic und mit der Lehre von der Unsterblichkeit der Seele, mit dem praktischen Idealismus 
feiner Moral und Freiheitslehre hat Abel die philosophischen Srundgedanken des jungen 
Schiller beeinflußt und in diesem Werte geschaffen, denen er fein Leben lang treu ge- 
blieben ist.

Die neu aufkommende Kantische Philosophie ist in Württemberg wohl zuerst 
von den Theologen glatt und Storr gründlich studiert und von letzterem mit einem von 
Kant selbst anerkannten Verständnis bekämpft worden. Unter die ersten Anhänger Kants 
aus unserem engeren Daterlande gehört auc Schiller, der in der noc in Stuttgart 
entstandenen „Eheosophie des Julius" den Leibnizischen Optimismus dem Pantheismus 
annähert, ohne baß jedoc ein Einfluß Spinozas angenommen werben darf. Im Jahr 
1787 las Schiller bic ber Seschichtsphilosophie angehörigen Aufsätze Kants in ber Berliner 
Monatsschrift unb eignete sic baraus bie Idee teleologischer Seschichtsbetrachtung an, 
bic auf seine historischen Arbeiten von wesentlichem Einfluß geworben ist. Seit 1791 
ftubierte Schiller Kants Hauptwerke unb zwar zuerst die Kritik ber Urteilskraft; zugleich 
förberten ihn Diskussionen mit eifrigen Kantianern im Verständnis ber Kantischen Doktrin. 
Don Schillers philosophischen Abhandlungen ist bic bebeutenbfte aus seiner Kantischen 
Periode bic „über Unmut unb Würbe" (1793), worin ber sittlichen Würbe als ber 
Erhebung des 8 elftes über bic Uatur die sittliche Unmut als die Harmonie zwischen 
Seist unb Aatur, Pflicht unb Ueigung ergänzend zur Seite gestellt wirb. Schiller be- 
sümpft bic Härte ber Kantischen Pflichtidee, welche alle grasten davonscheuche unb einen 
schwachen Verstand leicht verfließen sönne, bic moralische Vollkommenheit in einer finsteren 
unb mönchischen Uffctit zu suchen. Kant verteibigte sic mit Hinweis auf bic Sefahr 
des Eudämonismus. Die „Briefe über ästhetische Erziehung" (1793 —95) empfehlen 
bie ästhetische Bildung als ben geeignetsten Weg ber Erhebung zur sittlichen Sesinnung. 
Die Abhandlung „über naive unb sentimentalische Dichtung" (1795—96) vermittelt bie 
Hsthetit mit ber Seschichtsphilosophie, unb in seinen philosophischen gebieten verlegt 
Schiller zwar bas Reic ber Sbeale, wo bic reinen Formen wohnen, in bas gebiet ber 
Phantasie, aber gesteht ihm eine bas Irdische überwältigende Kraft zu unb sieht in 
ber Erhebung zu ihm eine Urt „ästhetischer Erlösung".

3n ben letzten Regierungsjahren bes Herzogs unb gerabe in ber Zeit, ba Schiller 
sich hauptsächlich mit Kant beschäftigte, ftubierten im Stift zu Tübingen zwei Jünglinge, 
bie ber Philosophie über Kant hinaus neue Bahnen zu weisen unternahmen, bereu 
philosophische Entwicklung aber außerhalb bes Rahmens unserer Zeit fallt: Hegel 
(1788—93) unb Schelling (1790— 95).

Die Erforschung unb Beschreibung ber Geschichte 16) ist in Württemberg bis zu 
Beginn ber Regierung Herzog Karls arg darniedergelegen. Seitdem ber bekannte Professor 
I. Crusius (+ 1607) mit großem unb wenig kritischem Sammeleifer die Annales suevici 
zusammengestellt hatte, war sein Seschichtswer mehr in unserem Lande erschienen, bas 
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auch nur einigermaßen erwähnenswert wäre. Erst I. I. Moser, der ungemein viel- 
fettige und unter der Rechtswissenschaft ausführlich zu nennende Gelehrte hat im wört. 
liebsten Sinne an die Arbeit von Crusius wieder angeknüpft durch eine Übersetzung der 
Schwäbischen Annalen und durch eine Fortführung bis zum Erscheinungsjahr 1733. 
Die ganze Sülle feiner staatsrechtlichen Arbeit, wenn auc in gänzlich ungeschichtlichem 
Sinne gedacht und unternommen, fommt durc ihren Stoffreichtum der geschichtlichen 
Forschung zugute und ist für diese zum Seil heute noc nicht entbehrlich. Die publizisti- 
schen Arbeiten dienen in noc unmittelbarerer Weife ber Erkenntnis ber Zeitgeschichte, 
für bereu Darstellung ber Meister des Staatsrechts eine recht gelungene „Probe einer 
Staatshistorie unter ber Kegicrung Kaiser Josephs I" gegeben hat.

Schon vor ber Thronbesteigung des Herzogs hatte ber Mann ben für ihn ent- 
scheidenden Eintritt in ben Archivdiens vollzogen, ber rein durc biefen Umstand ohne 
weitere äußere Anregung das Standard work ber württembergischen Geschichte für ein 
Jahrhundert unb länger zu schaffen bewogen würbe: Christian Friedric Sattler 
(+ 1785). Durc feinen Herzog mehr gehindert als geförbert, unternahm er es, in 
50jähriger Archivlaufbahn bie Topographie unb Geschichte feines Vaterlandes zu be- 
schreiben. Die erste Frucht feiner Studien war bie historisch-topographische Beschreibung 
Württembergs 1752, es folgte bann 1757 eine Geschichte ber ältesten Zeit bes schwäbi- 
schen Landes bis 1260; barauf 1767—68 eine Geschichte ber trafen von Württemberg 
in vier Quartbänden unb 1769—83 eine Geschichte ber Herzöge bis 1714 in 13 Bänden. 
3n einem schwerfälligen Stil erzählt bas monumentale Wert im wesentlichen bie poli- 
tischen Ereignisse ohne viel Rücksichtnahme auf bie zuständlichen Verhältnisse in Rechts- 
pflege unb Verwaltung, Finanzwesen unb geistigem Leben. Crotzdem ist bie Lebensarbeit 
bes Mannes staunenswert unb wirb ihren bleibenden Wert behalten durc bas überaus 
reichhaltige, zum Teil überhaupt nicht ersetzbare Material, bas in bie Darstellung ver- 
arbeitet unb in zahlreichen Beilagen beigegeben ist. Bedenkt man, baß bas Wert unter 
einer strengen Kontrolle unb zum Seil unter einem Drues seitens bes Seheimen Kats 
unb letztlich bes Herzogs entstauben ist, so gewinnt ber gewissenhafte Archivarius um 
so mehr unsere Achtung, ber sein Wert mit bem Jahr 1714 abjdjlofc, weil er unter 
solcher Zenjur bie leibige Seschichte bes Fräuleins von Srävenit nicht wahrheitsgemäß 
schreiben zu sönnen überzeugt war.

Sattler, ber fernhafte Kitwürttemberger, steht für sich und hat naturgemäß feine 
Schule gemacht. Sinen Aufschwung sondergleichen erlebte bie politische unb kulturelle 
Seschichtsschreibung in Württemberg gegen Ende unserer Periode im Zusammenhang 
mit ber Bewegung ber Aufklärung, nachdem schon vorher in ber Kirchengeschichte ber 
Pietismus es zu einer achtungswerten Leistung gebracht hatte (vgl. oben S. 238). Auc 
hier wieder macht man bie schmerzliche Entdeckung, baß für bie bedeutendsten Köpfe 
ber Kaum innerhalb bes württembergischen Vaterlands zu eng war unb baß bie Fort- 
Pflanzung ber wissenschaftlichen Srabitionen in ber Heimat belehrten zweiten Ranges 
in bie Hand gegeben würbe. Denn ein solcher war im Verhältnis zu ben anberen, 
troß feiner unleugbaren Verbienfte, ber berühmte Kanzler Joh. Sriedr. Lebret, ber 
einzige aus ber bamaligen Historikergeneration, ber nac Tübingen zurückberufen worben 
ist. Er hat eine Reihe von Schriften veröffentlicht, bie zum Seil wertvolle Sammel- 
werfe bilden unb bie Entstehung ber Kirchengeschichte aus ber Polemit insofern zeigen, 
als sie ursprünglich barauf gerichtet finb, bas System ber römischen Kurie allgemein 
besannt 311 machen. So schreibt er unter anderem eine pragmatische Seschichte ber Bulle 
in coena domini unb sammelt bie merkwürdigsten Aktenstücke zur Aufhebung bes 
Jesuitenordens. Von ba aus fommt er zu feinen Werfen über italienische Seschichte, 
bie heute noc als Stoffsammlungen Wert haben. Sein „Magazin zum Gebrauch ber
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Staaten- und Kirchengeschichte, vornehmlich des Staatsrechts katholischer Regenten in 
Ansehung ihrer Geistlichkeit" in 10 Teilen 1771—87 enthält viele interessante Abhand: 
lungen und Urkunden zum Staats- und Kirchenrechte. Heben Lebret verdient sein Alach- 
folger im Kanzleramt Christ. Sriedr. Schnurret genannt zu werden, eine scharf 
ausgeprägte Persönlichkeit, der, wie fein Göttinger Lehrer Eichhorn, Orientalistit mit 
heimischer Geschichtsforschung zu vereinigen wuszte. In jener ein Meister von europäi- 
schem Ruf, ist er in dieser durc feine „Erläuterungen zur württ. Kirchenreformations- 
und Selehrtengeschichte" (1798) berühmt, die sic gleich sehr durch exakte Forschung wie 
durc Sicherheit des Urteils auszeichnen und bis heute unentbehrlich sind, iit Sebret 
und kurze Zeit vor ihm hat Christ. Sriedr. Rösler die Seschichte in Tübingen 
gelehrt, der uns schon als Beschützer der aufklärerischen Bewegung im Tübinger Stift 
begegnet ist. Er war der erste wirkliche Historiker, den Tübingen besaß, der durch seinen 
Widerstand gegen jede philosophisch-theoretische Seschichtskonstruktion und durch kritische 
Behandlung der Quellen, und nicht minder durc einen lebendigen Dortrag Schüler 
heranzuziehen verstaub. Den Haupteindruc machte er durc die kritische Behandlung 
ber ucchristlichen Geschichte; von grösserer Bedeutung für ben Fortschritt ber geschicht- 
ließen Forschung finb feine treffenben Untersuchungen über bic Annalen bes Mittelalters. 
Ein Kind seiner aufklärerischen Zeit ist er, indem er bas Sroßzartige ber Entwicklung 
verkannte unb den ganzen Fortschritt auf kleine Ursachen und menschliche Leidenschaften 
zurückführte, so ba^ feine Darstellung einer Aneinanderreihung von Anekdoten gleichkam.

Als Rösler nach Tübingen kam (1777), waren %. €. Spittler unb 3. planc 
bort Repetenten, welche beibe kurz barauf nac Göttingen berufen, als Historiker bei 
eine in ber philosophischen, ber anbere in ber theologischen Fakultät die Seschichts: 
forschung in hervorragendem Ma^e zu fördern bestimmt waren. Der bebeutenbere ist 
zweifellos Spittler, „dem unter ben Göttinger Historikern wohl unbestritten ber erste 
Platz gebührt" (8. Waitz), trotzdem in Böttingen Achenwall, Pütter, Satterer, Schlözer, 
Mosheim unb Eichhorn in jener Zeit wirkten. Mit bewunbernswerter Energie wußte er 
sic ber schwäbischen Schwierigkeiten zu entlebigen unb eine grosse Zuhörerschaft zu fesseln, 
„ein feiner Kopf mit einem prächtigen Dortrage, ber für bie meisten Menschen ein deal 
ber höchsten Beredsamkeit ist. Seine Aneinanderkettung ber Begebenheiten ist meisterhaft" 
(Aller, v. Humboldt). Aac feiner Kirchengeschichte (vgl. oben S. 246) erschienen fur 
nacheinander bie Geschichte von Württemberg 1783, von Hannover 1786, sein Entwurf 
ber Geschichte ber europäischen Staaten (ausser Deutschland unb Österreich) 1793; lauter 
Meisterwerke, geschrieben in einem an Lessing gebilbeten Stil, mit vollständiger Be- 
herrichung ber Quellen; ber Blic ist vornehmlich auf bie kulturellen Zujtände, auf bie 
Geschichte ber Derfaffung, ber Derwaltung, bes Gerichtswesens, ber Finanzen gerichtet. 
Spittlers kleine Aufsätze finb wiederholt als „wahre Perlen ber geistreichen Behandlung, 
feiner Eharakteristit unb fesselnder Kunst ber Erzählung" beurteilt worben, besonders 
seine Geschichte der dänischen Revolution von 1660 als „eine historische Monographie, 
wie bie politische Geschichtsschreibung feiner Zeit eine ähnliche nicht aufzuweijen hat". Der 
erfolgreichen Göttinger Wirksamkeit setzte ein Ruf als Seheimerat in bie Heimat ein 
Enbe (1797), beffen Annahme Spittler trotz aller äusseren Ehrungen später oft bereute. 
Bis zu feinem Code im Jahr 1810 hat Spittler in Württemberg nichts mehr publiziert.

Heben Spittler steht Planck, beffen tirchenhistorisches Hauptwer schon oben 
(S. 246) erwähnt ist, ber nur um seiner eigenartigen geschichtlichen Auffassung willen 
hier genannt fei, bie namentlich in feinem zweiten Wert „Geschichte ber christlich-firch- 
lieben Sefellfchaftsverfaffung" zutage tritt. Bei ihm ist ber sogenannte Seschichts- 
Pragmatismus in der einseitigsten Weise durchgeführt; eine Seschichtsbetrachtung, bic 
bei jeber geschichtlichen Deränberung bie Absichten ber handelnden Subjefte mit liebe- 
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vollster Versenkung in ihre innersten Sedanken und in die kunstvollen Verschlingungen 
der Politit erforschen zu sönnen glaubt. Erot mancher Einseitigkeiten hat Planck gerade 
mit dieser Alechode oft einen guten Srif getan und feine Werfe zeichnen sic durch eble 
Anparteilichkeit, durch Sründlichkeit des Quellenstudiums und durch klare Darstellung aus.

Erwägt man, daß zwei weitere der damaligen berühmten Göttinger Historiter, 
Subwig August Schlözer (1735—1809) und Joh. 8 ottfr. Eichhorn (1752—1827) 
aus Dörfern des jetzt württembergischen Hohenlohe stammen, so staunt man über Sie 
historische Kraft unseres Volkes in jener Generation, um so mehr, als auc hier einer 
genannt werben muß, beffen Aame schon am Schluß ber Reihe bet Philosophen gerühmt 
würbe: Sriedric Schiller. Er hat durc zwei größere Arbeiten, ben „Abfall der 
Aieberlande" 1788 unb bie „Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs" 1790 unb durch 
mehrere kleinere Aufsätze feinen Beruf zur Seschichtsschreibung unzweifelhaft befunbet, 
aber über ben historischen Wert biefer Arbeiten waren bie Meinungen lange geteilt. 
Allerdings liegt seine Tüchtigkeit nicht auf dem Gebiete ber Empirie unb Kritik, wie bie 
Männer ber fritif (^empirischen Methode, ein Webuhr unb Geroinus, richtig gefühlt 
haben, aber trotzdem gehört Schiller zu ben großen Historikern durc die hohe Kunst 
unb durch ben Gebanfengehalt seiner Darstellung. Bei geringer Gelehrsamkeit hat 
Schiller eine seltene Gabe eindringender unb gerechter Auffassung, einen sicheren Blict 
in ben inneren Zusammenhang ber Begebenheiten bewiesen nnb eine Darstellungstraft 
bewährt, wie man sie nur immer von bem großen Dramatiker erwarten sonnte.17)

Rechtswiffenfchaft

An tüchtigen Juristen ist Württemberg allezeit reic gewesen unb fast allezeit war 
einer drunter, dessen Ruhm weit über die Grenzen feines Vaterlanbes hinausgedrungen 
ist. Insbesondere in ber Periode, bie unserer Zeit vorangeht, hatte bie Subinger Juristen- 
fafultät einige Sterne erster Größe, bereu Glanz über ganz Deutschland leuchtete. Da 
staub obenan Wolfgang Adam Sau ter bad) (+ 1678), beffen Vorlesungen über 
bie panbeften, von seinem Schüler Schütz herausgegeben, in ben dorsalen aller jurifti- 
scheu Fakultäten lange Zeit verwenbet würben unb bie in Württemberg selbst bis ins 
19. Jahrhundert bei ben praktischen Juristen unb Schreibereibeflijsenen um ihrer über- 
sichtlichen Anordnung wegen beliebt unb angesehen waren. Berühmter noch als durch 
sein Sehrbuc ist Lauterbac für bie Rechtsgeschichte als Praktiker durc bie Menge von 
Konsilien, bie er im Kamen ber Fakultät verfaßte unb durc bie Schule von Praktikern, 
bie er großgezogen hat. Durch ihn und durch feinen unmittelbaren Schüler Ferdinand 
Christoph Harpprecht (+ 1714), ben Vater unb berühmtesten Vertreter einer ansehn- 
liehen Juristengeneration gleichen Kamens, ist ber eigentümliche Gharafter ber württem- 
bergischen Rechtsgelehrsamkeit jener Sage geschaffen worben, wie er im Segensatz zur 
orthodor-romanistischen Systematik unb zur auftlärerisch-naturrechtlichen Theorie als 
bewusste Hinwendung zu ben Bebürfniffen unb Rechtsanschauungen ber Praxis sic aus- 
gebildet hat. Durch Dolksrechte unb tatsächlich geworbene Gewohnheit läßt sich die 
württembergische fünftens d;ule beeinflussen. Daburch ward einerseits bie Theorie be- 
fruchtet unb reicher ausgeftaltet, andrerseits aber auc ber Schein ber Willkür unb In- 
sicherheit nicht ganz vermieden. Daher bie oben erwähnte Schaffung eines Lehrstuhls 
für volkstümliches württembergisches Recht unb bie regelmäßigen Vorlesungen barüber, 
baßer bei vielen Juristen unserer §afultät bie Bevorzugung ber praktischen Sätigfcit 
in ber Arbeit am Hofgericht unb in Erteilung ber Konsilien, baher bie mühsame, durc 
ein Jahrhundert sic hinziehende Edition ber Eübinger Konfilienfammlung, daher ber 
gänzliche Wangel an systematischer Leistung, bie in ber Zeit ber philosophisch-rechtlichen
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Systeme (Leibniz, Hobbes, Wolf, Kant) und der naturrechtlichen Konstruktionen fast 
überall sonst erreicht worben ist; und daher endlich auc ber schönste Erfolg unserer 
württembergischen Rechtsschule: die Revolution gegen alle rechtlichen Konstruktionen 
philosophischer ober naturrechtlicher Art, die unbestechliche Rückkehr zur reinen Empirie, 
zur einfachen und ungeschminkten Catsachendeutung bei Johann Jakob Aloser.

Dieser Zug zum Praktischen war es, ben ber allerhöchste Landesherr liebte unb 
ben er auc bei seiner Universität in allen Fächern, selbst bei ber abstraktesten Philosophie 
zu fördern bemüht war, wie oben gezeigt worben ist. Unb doc mußz man sagen, daß 
des Herzogs Einfluß bei jener Entwicklung ber württembergischen Rechtsgelehrsamkeit 
dentbar gering gewesen ist. Schon vor feiner Regierung liegt ber entscheidende Unfang 
hiezu, unb feine Maszregeln zur Hebung ber Rechtswissenschaft im Lande tragen mehr 
fleinlich-polizeilichen, aufs Schulmäszige gerichteten Charakter, als daß eine große Wirkung 
daraus hätte werben können. Der aufgeklärte Despot verstaub nicht ben unbestechlichen 
Catsachensinn bes wahren Rechtskundigen. Ein I. 3. Moser warb zur Festung geschickt, 
unb bie berühmten Tübinger Juristen aus ber zweiten Hälfte unserer Periode bilbeten 
bas Rückgrat ber Opposition an ber Landeshochschule.

Aus ber alten Lauterbachschen Schule stammt ber Senior ber Juristenfakultät bis 
1770, Wolfgang Ubam Schöpf, ber ein sehr tüchtiges Buc über ben Hofgerichts- 
prozeßz verfaßte und bcr bie große Sammlung ber Sübingcr Konsilien zu einem gewissen 
Abschlusz gebracht hat. Was er als Senior bcr Fakultät herausgab, war bas sechste 
Sammelwerk dieser Art, in 10 großen Foliobänden (von 1731 bis 1750) bie Konsilien 
ber Juristen Schweder, Lauterbach, Sroßz, 5. 8. Harpprecht unb Schöpf enthaltend. 
Dorausgegangen waren bie erste Sammlung von Besold in 6 Bänden, bann eine zweite 
unb britte in je 6 unb eine vierte in 2 Folianten von Christoph Friedrich Harpprecht. 
Die fünfte Sammlung, gleichfalls von Schöpf in 2 Bänden veranstaltet, enthält lauter 
eigene Arbeiten von ihm, woran bie oben erwähnte sechste unb letzte Sammlung sic 
anschlieszt. Durc diese Sammlungen von Gerichtsentscheidungen haben die Eübinger 
Juristen einen großen Einfluß auf bie Ausbildung bcr Rechtspraris ausgeübt. Don 
ber württembergischen Praxis wirb gerühmt, ba^ sie sich strenger an ben Wortlaut bcr 
Quellen gehalten habe, als 3. 33. bie sächsische.18) Doc auc hier brechen sich neue 
Bildungen Bahn, namentlich im Strafprozeß, unter Abweichung von bcr mehr unb 
mehr veraltcnbcn Carolina. Es ist ncuerbings darauf hingewiesen worben, 19) baß biefe 
vom geschriebenen Recht vielfach abweichende Praxis nicht ohne weiteres als „Willkür" 
verurteilt werben bars, fonbern baß ihr ein von festen Srundsätzen geleitetes Ge
wohnheitsrecht zugrunde liegt, ein sogenannter »usus fori«, ber bie Einführung eines 
neuen Strafensystems mit Rücksicht auf die allgemeinen, unabweisbaren unb berechtigten 
Zeitforderungen vorbereitete.

Die verschiedenen Harpprechte bcr jüngeren Generation, von benen einer als fürst- 
lic Lichtensteinscher Rat nach Wien übergesiedelt war, samt ihren Genossen Rögling 
unb Gang haben als Epigonen bcr alten Lauterbachschen Schule zu gelten. Die Be- 
schäftigung mit bem deutschen unb württembergischen Recht geschah in der Form einer 
Vergleichung mit dem römischen Recht, so baß biefe Gelehrten in bcr Rechtsgeschichte ber 
besonderen Gruppe bcr sogenannten Differentieni chriftsteller ei zugewiesen werben. 
Von Lauterbac an über ben älteren Harpprecht bis zu Schöpf unb Mögling finb solche 
Differentiae verfaßt worben, bloße Aufzählungen ber Abweichungen bes Württembergs* 
schen Rechts vom gemeinen unb römischen. Unter ihnen wirb bie Leistung Wöglings 
als befonbers bürftig unb mager tariert. Dagegen sollen bie Dissertationen von Ganz 
wissenschaftlicher unb geistreicher gehalten fein, als bie seiner Vorgänger. Ja ber wegen 
feiner Saumseligkeit berüchtigte unb mehrfac disziplinarisch bestrafte Christoph Friedrich
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Harpprecht nahm den ersten Anlauf zu einer wirklich historischen Behandlung und 
wissenschaftlichen Auffassung des württembergischen Privatrechts und regte seinen Schüler 
Karl Friedrich Serstlacher (+ 1795 als badischer Seheimerat) an, der durch feine 
„Sammlung der wirtembergischen Gesetze" und die als Einleitung dazu gegebene „Geschichte 
der Verfassung des Herzogtums Wirtemberg" ein bedeutendes und bis in die Gegenwart 
reichendes Verbleust sic erwarb. In dieselbe Entwicklungsreihe gehört Sixt Jakob 
Kaps (+ 1821), ber mehr durc feine praktischen Anregungen, als durch wissenschaftliche 
Fruchtbarkeit unb Scharfsinn Berühmtheit erlangt hat.

Die praktische Tendenz ber württembergischen Rechtsgelehrsamkeit zeigt sic in neuem 
Licht in ben bahnbrechenden Arbeiten von §r. 2. Cafinger (+ 1777) unb Joh. Heinz. 
Harpprecht (+ 1783), bie beide vom Tübinger Appellationsgerichtshof nac Wetzlar 
übersiedelten, um bort bie gerichtliche Praxis bes obersten Gerichtshofs im Deutschen Reic 
zu ftubieren unb ber Allgemeinheit zu beschreiben. Cafinger hat fein oben (S. 215) 
schon erwähntes Hauptwerk ber „Kameralistik", wie man biefen neuesten Zweig ber 
Rechtswissenschaft nannte, in einer neuen Huflage wesentlich umgeändert, als vom Jahr 
1767 ab auf Betreiben Kaiser Josephs II. bie letzte großze unb auszerordentliche Reichs, 
kammergerichtsvisitation bes alten Reichs neue Zustände in Wetzlar geschaffen hatte. 
Aoc gröberen Wert sollen bis in bie Segenwart hinein bie kleinen Arbeiten Joh. 6. 
Harpprechts haben, ber als langjähriger Beisitzer bes Kammergerichts in Geschichte unb 
Verwaltung bes obersten Serichtshofs jedenfalls aufs genaueste eingeweiht war.

War es somit eine von Lauterbac herstammende gute Tradition in Württemberg, 
ba^ bie Juristen aus Praxis unb Erfahrung sic bie beste Nahrung ihrer Selehrsam- 
seit suchten, so wirb dies vollends zu einem, bie ganze folgenbe Entwicklung ber Wissen- 
schaft ungemein befruchtenden Srundsat erhoben bei Joh. Jak. Moser. Da bisher 
im Zusammenhang biefes Werts über sein Leben nichts gesagt werben sonnte, möge 
es hier eingeflochten sein. Er ist aus alter württembergischer Beamtenfamilie 1701 in 
Stuttgart geboren unb erhielt schon 1719 eine auszerordentliche Professur ber Rechte in 
Tübingen. Da er ohne Schalt unb Zuhörer fein Fortkommen fanb, ging er 1720 mit 
bem Eitel eines württembergischen Regierungsrats nac Wien, in dortigen Hofkreisen 
sic Seschäft unb Sönner zu suchen. Hus einflußreicher Tätigkeit, bie seine Weigerung, 
zum Katholizismus überzutreten, nur wenig störte, würbe er 1726 nac Stuttgart zurück- 
berufen in bie Regierung Eberhard Ludwigs, beffen ärgerniserregendem Treiben sic 
ber rechtliche Mann bei Verlegung bes Hofes nac Ludwigsburg dadurch entzog, baß 
er eine Professur am Collegium illustre in Tübingen annahm. Alac bem Code Eber- 
hard Ludwigs im Jahr 1734 würbe er wieber in bie alte Stuttgarter Stellung zurück- 
berufen. Aber schon zwei Jahre später würbe Moser als Univerfitätsbireftor, Seheimer 
Rat unb Ordinarius bes Spruchkollegiums für Frankfurt a. O. gewonnen, arbeitete 
einen umfangreichen plan für Reorganisation ber Universität aus, fam barob in perfön* 
liehen Konflift mit König Friedric Wilhelm I. unb zog sich, ber Fürstenhändel satt, 
ins Privatleben zurück. Da feit 1729 bei ihm eine tiefernste pietistische Gesinnung zum 
Durchbruc gelangt war, wählte er Ebersborf im Voigtlanbe zum Aufenthaltsort, 
wo sic um ben württembergischen Prediger Steinhofer ein Kreis gleichgesinnter Brüber 
unter bem Schut bes Srafen Heinrich II. Reußz zu Eobenftein gespart hatte. Eifrigst 
literarisch tätig, verlebte Moser hier von 1739 bis 1747 „bie vergnügteste unb seligste 
Zeit seines Lebens". Das Uberhandnehmen Zinzendorfischer Obern machte ihm ben 
Aufenthalt in Ebersborf unbehaglich, so baß er 1747 wieber ein Staatsamt zur Ord- 
nung ber Sinanzverhältnisse in Hessen-Homburg übernahm; aber schon 1748 schieb er 
aus, weil ber Landgraf auf „Kameralschwindler unb Seldmacher" mehr hörte als auf 
ihn. Er grünbete nun mit feinem Sohn Friedrich Karl eine „Staatsakademie" zum
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Studium bet Staatswissenschaften, die an ben alten Universitäten noc keinen rechten 
platz gewonnen hatten. Doc schon 1751 glaubte er einem Ruf in die schwäbische Heimat 
als Sandschaftstonsulent nicht entgehen zu dürfen, obwohl er ahnte, welche Kämpfe und 
Gefahren ihm bevorstehen. Diese trafen benn auc ein, wie oben im I. Band dieses 
Werts 5. 200 ff. beschrieben ist. Über fünf Jahre schmachtete ber unerschrockene Kämpfer 
gegen fürstliche Willkür im Gefängnis des Hohentwiel, Eros holend aus feiner Bibel, 
bereu Ränder er ebenso wie bie weißen Wände mit Lichtputze unb Schere beschrieb, 
weil ihm alles anbere genommen war. 1764 durch Spruc des Reichshofrdts freigelaffen 
(ogl. oben I, S. 246), hat er mit berfelben Ruhe, Unparteilichkeit unb Seistungsfchig 
feit, wie früher, bie Mrbeiten im Dienst der Landschaft wieber ausgenommen, bis er 
nac bem Erbvergleic [von 1770 sic enbgültig ins Privatleben zurückziehen sonnte. 
Bis ins hohe Greisenalter hat er sic rastlos schriftstellerischen Mrbeiten hingegeben, 
bis ein sanfter Cod ihm am 30. September 1785 bie gebet aus ber Hand nahm.

I. I. Moser ist wohl bet stärkste Dielschreiber Deutschlands unb bes 18. Sahr- 
hunderts, b. h. bes Landes unb bet Zeit, in welchen überhaupt am meisten zum Drucke 
geschrieben worben ist. Miles, was er schrieb, ist Musbrucf seines praktischen Schaffens. 
Ohne offizielle Anstellung am kaiserlichen Hofe, als württembergischer unb als hessen- 
homburgijcher Regierungsrat, als staubiger Konsulent ber württember gischen Landschaft 
unb als gelegentlicher Katgeber unzähliger Standespersonen unb Stabte, bei ben höchsten 
Reichsgerichten unb bei ben beiden Frankfurter Wahltagen, denen er beiwohnte, mit 
gerichtlichen, verwaltungsrechtlichen, wirtschaftlichen, diplomatischen Sachen betraut: 
überall ist er mit demselben Eifer unb Erfolge tätig, so recht in seinem Siemens zwischen 
ben Aktenbergen, bie er mit unerhörter Arbeitskraft unb mit glänzender Saijungsgabe 
nieberpflügt, babei noc imftanbe, sic aus ihnen umfangreiche Kollektaneen behufs literari- 
scher Perwertung anzulegen. Da ist ihm nichts zu unbedeutend, von ber kleinsten Kanzlei- 
Formalität ab, nichts aber auch zu schwierig bis zu ber verwickeltsten Staats-Kontroverje 
hinauf, bas er nicht beobachtete, erledigte, beherrschte. Diese in eminentem Sinn prat- 
tische Cendenz ist es, bie bie Schwäche unb ben Vorzug seiner wissenschaftlichen Leistung 
ausmacht. Seine Stärfe ist ber Segensatz gegen alle naturrechtlic fonftruierenbe unb 
rationalistisch destruierende Behandlung ber Jurisprudenz, wie sie eben in seiner Zeit 
üblich war. Seine Schwäche ist ber baraus entspringende Mangel jeglicher Systematik 
unb bie gänzliche Ablehnung ber Beschichte, wie sie im Segensat zur staatsrechtlich- 
historischen Schule in Halle (Ehomajius, Subewig, Sundling, Schmausz, Alascow) unb 
zu ber fast an allen Universitäten aufgekommenen Antiquitätenforschung romanistischer 
ober germanistischer Mrt wohl verständlich, aber nicht in allen Teilen berechtigt war. 
Er selbst fühlt bie Schwächen, als in feiner Arbeitsweise begrünbet: „deinetwegen 
mögen anbere ber denkenden Welt ein philosophisches deutsches Staatsrecht vorräjon- 
nieren, ober bie Geschichte unb Schicksale ber einzelnen Stücke unb Lehren bes deutschen 
Staatsrechts von Caciti ober noc älteren Zeiten her durch alle Jahrhunderte hindurch 
bis auf ben heutigen Sag erzählen; noc mehr! meinetwegen möchten sie mich auch), 
weil ich gleiches nicht tun sann ober will, aus allen hochgelehrten Zünften ausschließen 
unb mic in bie Gesellschaft ber Sammler verweisen. Ic gönne ihnen ihren Ruhm 
gern, beneide sie deswegen nicht, will mic auch mit ihnen durchaus nicht ins gleiche, 
fonbern willig auf bas niebrigere Bänkchen hinuntersetzen. Sestehen sie mir (wie bisher) 
nur noc ferner ein, ba^ meine Schriften brauchbar seien, so bleiben wir die besten 
Freunde, unb jeder fei mit seinem Los so vergnügt als ic mit bem meinigen!"

Moser wirb ber „Pater bes deutschen Staatsrechts" unb „ber Begründer bes 
europäischen Völkerrechts" genannt. Das letztere mit einem grösseren Recht als bas 
erstere. Mber es versteht sich, dasz er mit seiner oben geschilderten Arbeitsweise weit
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Über seine Spezialfächer hinausgegriffen und allenthalben fruchtbare Anregungen gegeben 
hat. Insbesondere hat er auc jene eigentümliche Wissenschaft begründen helfen, die 
um die Sitte des Jahrhunderts aus den publizistischen und allgemein aufklärerischen 
Bestrebungen der Zeit unter dem Hamen der „Statistik" entstanden ist und die als 
eine geographisch-ötonomijch-politisch-statistische Beschreibung der einzelnen Staatswesen 
charakterisiert werden kann. Diese im Unterschied von der späteren engeren „Cabellar- 
statistit" sogenannte „Univerjitätsstatistit" ist somit die Vorläuferin sowohl ber geo- 
graphischen, als auch ber staatswissenschaftlichen unb im engsten Sinne statistischen Diszi- 
plinen. Als ihre „Däter" gelten Achemwal (+ 1772), ber Schwiegersohn Mosers, unb 
Schläger (+ 1809), ein Freund des jüngeren Moser, beide Professoren in Söttingen. 
3n Aosers Schriften finbet sic unenblich viel „statistisches" Material in biefem Sinne. 
Sein eigentlichstes Gebiet ist aber, wie gesagt, bas Staatsrecht unb bas Völkerrecht. 
Das erstere war in Verbindung mit ber Geschichte schon von ber Fallijchen Schule 
getrieben worben; Moser sann als „Vater" desselben gelten, indem er es von ber 
Geschichte getrennt unb selbständig gemacht hat unb indem er namentlich auc neben 
bem Reichsstaatorecht bas ber Territorien gepflegt unb in ungemein zahlreichen dick- 
leibigen Monographien behandelt hat. Der Begrüuber des Völkerrechts ist Moser um 
so mehr, als bas positive Völkerrecht durc bas ius gentium« ber Srotius unb Pufen- 
borf, b. h. durc bas angeblich bei allen Völkern gleichermaßen gcltenbc Recht ber Aatur 
ein Jahrhundert lang vollständig niedergeworfen war. Der abstrakten Theorie bes 
Haturrechts gegenüber will Moser bas „jetzt übliche europäische" Völkerrecht schildern 
unb sammelt hiebei, wie in feinen staatsrechtlichen Publikationen, ben Stoff auf, ben erst 
ferne Generationen nach ihm verwendet haben unb ber heute noch jebem wissenschaft- 
lichen Arbeiter auf bem Gebiet ber deutschen Derfassungsgeschichte aller Zeiten unent- 
behrlic ist. Auc auf anberen Gebieten, in Prozesz unb Praxis ber höchsten Reichs, 
gerichte, im Staatskirchen- unb Lehenrecht, unb namentlich auc in ber Literaturgeschichte 
bes Rechts hat 2 loser Bebeutenbes geleistet, während seine privatrechtlichen Arbeiten 
niedriger einzuschätzen sind.

Alicht so bedeutend wie sein Pater war Friedrich Karl von Moser, aber wie 
jener von rastlosem Sleisz, unbeugsamer Gewissenhaftigkeit unb tiefer Frömmigkeit durch- 
brungen. Halbem er ein langes Leben im Ausland in ben verschiedensten Stellungen 
im Kampf mit ben Auswüchsen bes Dispotismus zugebracht, ist er in ber Ruhe zu 
Ludwigsburg im Jahr 1798 gestorben. Seine Leistungen für bie Rechtswissenschaften 
finb von geringerer Bebeutung, aber er hat eine große, auch von Goethe unb Herder 
gewürdigte Wirksamkeit ausgeübt in feiner Publizistik („Der Herr unb ber Diener" 
1759; „patriotisches Archiv für Ceutschland" 12 Bänbe 1784—90; „Politische Wahr- 
heiten" 2 Bändchen 1796), worin in kräftigem unb eblem, an Luthers Bibel gebildetem 
Stil, im Gegenfaß zu ben offiziell angestellten Publizisten bes Despotismi, bie Herrscher 
zu guter Perwaltung bes Landes ermahnt unb letztlich sogar unter Hinweis auf bie 
Schreckensvorgänge im Aachbarland an ihre staatsrechtliche Pflicht erinnert werben. 
Er hilft ben Kulturstaat, wie er nach 1806 zuerst in Preußen verwirklicht würbe, vor- 
bereiten, unb um bes geschichtlichen Einflusses willen, ben er nach dieser Richtung gehabt 
hat, gehört er in eine geschichtliche Betrachtung ber Rechtswissenschaft.

Doc wir finb bamit ber unmittelbaren Einwirkung Johann Jakob Mosers auf 
bie württembergische Rechtsgelehrsamkeit vorausgeeilt. Mosers Einfluß paart sich mit 
bem feines bebeutenben Genossen in ber Bearbeitung bes Staatsrechts, Joh. Stephan 
Pütter in Göttingen (+ 1807). Dessen Stärfe ist, baß er bie Schwächen Mosers ergänzt; 
er läßt bie Geschichte zu ihrem Rechte fommen unb bringt ben von Mloser aufgehäuften 
Stoff in systematische Ordnung. Alac Göttingen, wo neben pütter Silcher, Achenwall,
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Schlözer und andere wirken, beginnt eine Wallfahrt von Württembergern, die von dorther 
die neuen Anregungen zum Betrieb der Rechtswissenschaft in ihr Heimatland mithringen. 
Der bedeutendste und wirksamste unter ihnen war Karl Christoph Hofacker, der 
das Haupt einer neuen, weit ins 19. Jahrhundert hineinreichenden Juristenschule wurde. 
Bei ihm verbindet sic systematische Energie mit einer historischen Auffassung, welche 
an Pütters Behandlung der Reichsgeschichte herangebildet ist. Als erster sucht er eine 
prinzipielle Trennung des römischen vom deutschen Recht durchzuführen, von dem masz- 
gebenden Sesichtspunkt aus, „daßz in den römischen Sesetzen ein ganz anderer Seist der 
Sesetzgebung, als in den teutschen herrsche und daßz also unmöglich beide zusammen in 
ein System unter einerlei Sesichtspunkt vereinigt werben sönnen". Mit ber Ubersiedlung 
von Söttingen nac Tübingen soll die wissenschaftliche Energie, mit ber Hofacker jenen 
richtigen Srundsat gegen alle Kritiker siegreich durchzuführen bestrebt war, nachgelassen 
haben; er soll später in den Bann naturrechtlicher Betrachtungsweise zurückgegleitet sein. 
Immerhin war feine wissenschaftliche Kraft start genug, bie Schule ber Bolley, Pfizer, 
Griesinger unb Weishaar in Württemberg heranzuziehen. Der erste unb bedeutendste 
Schüler unb spätere Alachfolger war ber aus Mömpelgart stammende unb in Stuttgart 
erzogene Julius Friedr. Malblanc (1779 —93 Professor in Altors unb Erlangen, 
von 1793 bis 1828 in Tübingen). Dieser hat nicht nur wie fein Lehrer im Privatrecht 
Bedeutendes geleistet, sondern er hat sic auc auf bem Gebiet des Kriminalrechts als 
Seschichtsschreiber ber Carolina einen bedeutenden Kamen geschaffen (Beschichte ber 
peinlichen Serichtsordnung Kaiser Karls V.; Nürnberg 1783). Ja selbst in feiner Be- 
Handlung bes territorialen Staatsrechts ber Reichsstädte macht er bedeutsame Fortschritte 
über den von 3. I. Alofer herrührenden Anfang hinaus. Das nach seinem Code von 
feinem Schüler Christian Gotti. Smelin herausgegebene Lehrbuc ber Pandekten 
war in bamaliger Zeit wohl das beste unb hat trotz der weitgehenden unb oft ganz 
äuszerlichen Systematik über ein halbes Jahrhundert seinen eigentümlichen Wert behalten, 
inbem es mit Klarheit unb einer gewissen Eleganz ber Darstellung bie damals durc 
Hofacker neu gewonnene Gestalt ber Rechtsbehandlung bis ins Einzelne barlegte. Der 
eben genannte Christian Smelin hat sic im Zivilprozeßz unb Strafrecht als selbständiger 
Gelehrter Geltung erworben unb in feiner in vielen Auflagen erschienenen Ordnung 
ber Gläubiger für bie württembergischen Juristen auf lange Zeit ein unentbehrliches 
Handbuc geschaffen. Einen weiteren Aufschwung nahm bas Staatsrecht in Württem- 
berg zu gleicher Zeit durch Johann Christian Majer, ber auch von Moser, Pütter 
unb Justus Möser angeregt namentlich bie Unterscheidung zwischen Derfassungs- unb 
Regierungsrecht deutlich ausgeprägt unb gehandhabt hat. In Tübingen schrieb er 
(nac seiner Lehrtätigkeit in Jena unb Kiel) namentlich 5 Bücher über „Deutsche Erb- 
folge, insbesondere in Lehen- unb Stammgütern" unb ein Heines geistreiches Schriftchen 
„über bie beiden höchsten Würden bes heiligen römischen Reichs", worin er eine treffende 
Übersicht bes mittelalterlichen Staatsorganismus gibt. Das württembergische Staats- 
recht ist durch bas vortreffliche Wert von Joh. Gottlieb Breyer (+ 1796 als 
Seheimerat) im 8 elfte Mosers weiter erforscht worben.

Daturwilfenicaften
Die Wiffenf chaften ber I a te m a t i f unb Alaturerkenntnis nehmen unter 

Herzog Karls Regierung einen grossen Aufschwung in Württemberg. Sie bildeten über- 
haupt bie Lieblingsbeschäftigung ber Sebildeten in jener Zeit. Waren es doc haupt- 
sächlic bie naturwissenschaftlichen Entdeckungen, bie bas neue Weltbild geschaffen unb 
bie Aufklärung heraufzuführen geholfen haben. Mechanismus unb mathematische 

Herzog Karl von Württemberg 17



258 Sehnter Abschnitt.

Klarheit waren allenthalben die Stichworte der neuen Zeit und der neuen Wissenschaft. 
Die Philosophie Wolffs und seiner Schüler erstrebte die engste Verbindung mit der 
Mlathematif und suchte den Theismus naturwissenschaftlich zu erweisen. Kein Wunder, 
daßz alles, vom radikalsten Aufklärer bis zum frömmsten Landpfarrer, sic der Erkundung 
der Aatur und ihrer Sesetze widmete und daßz aus dieser vielfältigen Beschäftigung mit 
der Wissenschaft manc schönes Resultat zutage trat. Durc die ganze für uns in Be- 
tracht kommende Periode läszt sic eine kontinuierliche Tradition mathematisch-natur- 
wissenschaftlicher Schulung nachweisen, die allerdings erst um die Wende des 19. Sahr- 
hunderts ihre schönsten Erfolge in Württemberg gezeitigt hat. Einzelne Württemberger 
haben teilgenommen an den geographisch-naturkundlichen Entdeckungen der Zeit. And 
zum Schluß sind einige Dilettanten zu nennen, die dem Lieblingsstudium der Zeit in 
ihren Aluszestunden nicht ohne Erfolg abgelegen sind.

Derjenige, welcher die Ergebnisse der neueren Alaturwijjenschaft und ihre Methoden 
in Württemberg zuerst besannt machte, war Johann Konrab Dreiling (+ 1752). Der 
Pfarrersohn von Löchgau ist nac einer frühreifen Jugend unb nac einem polyhistorischen 
Studium im Stift von Jak. Bernoulli zu Basel für die Wathematit endgültig gewonnen 
worben, hat in Paris mit Ozanam, V^ofpital, Darignon, be la Hire unb anberen 
naturwissenschaftlichen Drögen verkehrt unb würbe zum Mitglied ber Akademie der 
Wissenschaften bort gewählt. Seit 1701 bekleidete er bie ordentliche Professur für Aatur- 
lehre unb Meszkuns in Tübingen, würbe 1745 mit bem Eitel Prälat pensioniert unb 
starb 7 Jahre später. Aus feinen Schriften ist bemerkenswert ber »Methodus de 
maximis et minimis« 1701. Auszerdem schrieb er eine „Ehrenrettung ber Alchymie" 
(1730) unb bekämpfte bie Leibnizsche Monadologie (1722). Auf übergrosse Bescheiden- 
heit läszt ber Vers nicht schliessen, in bem er bie Resultate feiner Arbeit jufammenfaht:

Mobile perpetuum struxi, cyclumque quadravi, 
Quaesivi, inversi, quot lapides Sophiae!

Creilings Schüler, Seorg Wolfgang Krafft (+ 1754), hat gleichmäßzig über Astro
nomie, Physik, Meteorologie unb reine Mathematik gearbeitet. Er löste insbefonbere 
bas schwierige Problem vom berganrollenden Doppeltegel. Seine Institutiones geo- 
metricae sublimioris waren vor Erscheinen bes Kästnerschen Kompendiums bas einzige 
einschlagende Werf, aus dem vorwärts strebende Studierende in Deutschland mathe- 
matische Bildung schöpfen sonnten. Seines Freundes Johann Kies (+ 1781) Haupt- 
stärke war bie Astronomie. Er hat in Berlin zusammen mit bem berühmten Lalande 
Beobachtungen zum Zweck einer schärferen Bestimmung ber Sonnenparallare gemacht. 
In feinen Schriften de viribus centralibus 1758 unb de lege gravitatis Newtoniana 
1773 ist er als einer ber ersten in Deutschland für Alewtons Bbeen eingetreten. In ber 
letzteren Schrift wirb bie eben entdeckte Anziehung ber Sebirge für bie Befestigung ber 
Alewtonschen Sravitationslehre verwertet. Für bas Jahr 1750 lieferte er bie astronomischen 
Ephemeriden. Im selben Jahr behandelte er auch in einem Hufsat für bie Berliner 
Akademie bie viel besprochene Aufgabe, den grössten Slanz ber Penns zu bestimmen.

Der Schüler unb Alachfolger von Kies, Christoph Friedrich Pf lei ber er (+ 1821) 
hatte sic in Genf bei Lesage weitergebilbet unb war nac Warschau an bie neu errich- 
tete Militärakademie berufen worben (1766). Von bort fam er, wie oben berichtet, 1781 
nac Tübingen. Als Lehrer wie als Schriftsteller beschäftigte er sic vorzugsweise mit 
ber Deometrie. Am bekanntesten würben feine „Anmerkungen zu ben Elementen bes 
Euklid" (von ihm selbst in Heften unb bann wiederholt unter Benutzung bes hand- 
schriftlichen Alachlasses von K. Fr. sauber 1827 herausgegeben). Ein anberes Wert 
über „Die ebene Trigonometrie mit Anmerkungen unb Beiträgen zur Seschichte der- 
selben" soll ein vortreffliches Buc fein, aus dessen zahlreichen Anmerfungen man heute 
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noc vieles lernen kann. Das Hauptverdienst von Pfleiderer ist, baß er eine tüchtige 
Schule von Mathematikern in unserem Lande großzgezogen hat (Wurm, Camerer, Pfaff, 
Hauber, Renz), unter denen fein späterer Kollege und Aachfolger 3. S. 8. Bohnen- 
berget (1765—1831) als Physiker unb Astronom und als der, welcher ben ersten Srund 
zur trigonometrischen Durchmejjung Württembergs gelegt hat, besonders ausgezeichnet war.

Eine besondere Bedeutung gewann in unserer Periode für die Seschichte ber Aatur- 
Wissenschaften in Württemberg bie Familie Smelin, ausgehend von bem Apotheker 
Johann Seorg Smelin (+ 1728), ber, aus Münchingen, OA. Leonberg, ftammenb, 1706 
von Stockholm in bie Heimat zurückkehrte unb durch Heirat mit ber Cochter des Apo- 
thefers Haas bie bekannte, nach der Familie heute noch benannte Apotheke am Klarst 
übernahm. Seit 1710 hielt er Vorlesungen an der Universität, unb seither bis zum Cod 
bes Chemikers Christian Smelin im Jahr 1860 war ber Name auf ben Lehrstühlen 
ber Medizin, Chemie unb Botanik (auc ber Rechtswissenschaft) ununterbrochen, zuweilen 
durc mehrere Mitglieder ber Familie vertreten. Der gleichnamige Sohn bes Apothekers 
Johann Seorg Smelin (+ 1755), seit 1749 Professor in Tübingen, machte ben 
Kamen berühmt in ber Welt ber Selehrten. Seine zehnjährige Reise in Sibirien hat er 
in 4 Bänden, bie er „nur zu seinem Vergnügen aufgesetzt hatte", beschrieben („Reisen" 
1751—52). Der wissenschaftliche Ertrag ist in feinem bebeutenbften Werf „Flora 
Sibiriaca« (2 Vbe., Petersburg 1748—49) enthalten. Eine Ergänzung zu beiden Werfen 
bildet sein Briefwechsel mit Linné, Haller, Steller unb anberen Selehrten (1860 von 
Plieninger herausgegeben). Eine befonbere Bedeutung in ber Seschichte ber Erdkunde 
kommt ihm zu, inbem er mit Hilfe barometrischer Messungen „von ber beträchtlichen 
Bodenanschwellung Transbaikaliens eine gute Vorstellung besam unb bie Tatsache er- 
mittelte, baß ber Spiegel ber Kaspischen See unter bem Spiegel bes Schwarzen Aleeres 
eingefenft liege". „Er verkündete zuerst, daß in Ostsibirien wenige §uß unter ber Ober- 
fläche ber Boden selbst im Sommer nie auftaue." „Seine Vorrebe zur sibirischen Pflanzen
welt enthält ein meisterhaftes Aaturgemälde Eiefasiens", unb an eine Unterscheidung ber 
Erdräume, wie sie Smelin für bie wahre Aaturgrenze zwischen Asien unb Europa be- 
grünbete, „hatte vor ihm sein Seograph gebaut".21)’

Ein älterer Sohn bes Apothekers, ber Arzt war unb nac bem Code bes Vaters 
bie Apotheke übernahm, war Johann Konrab Smelin (+ 1759). Auc er hielt 
Vorlesungen an ber Universität unb veröffentlichte verschiedene Aufsätze zur Verbesserung 
ber Vereisung einzelner Arzneimittel. Der dritte Vruber bes berühmten Reisenden unb 
sein Alachfolger auf bem Lehrstuhl ber Votanif unb Chemie, Philipp Sriedric 
Smelin (+ 1768), hat außer einer Zahl von akademischen Selegenheitsschriften nur 
eine fleine botanische Arbeit (»Otia botanica« 17 60) unb einen „Bericht über ben Reut- 
linger Sesundbrunnen" (1761) veröffentlicht. Ein jüngerer Sproß ber Familie, Samuel 
Sottlieb Smelin (1744—74), hat, bem Beispiel feines berühmten Oheims folgend, 
in russischem Auftrag nac bem südlichen Ruszland unb nördlichen Persien eine Forschungs- 
reife angetreten, wobei er in Sefäugens chaft eines eingeborenen Chans geriet unb in jungen 
Jahren gestorben ist, fern von ber Heimatstadt, bie schon einen Lehrstuhl für ihn bereit hielt.

Einer ber ersten Schüler Creilings war ber Philosoph, Cheolog unb Staatsmann 
33 Usinger, ber von ber Pariser Akademie wegen einer Preisschrift über bie Schwere 
gefrönt würbe unb ber in Petersburg unb Stuttgart wegen feiner Kenntnisse in ber 
Befestigungskuns sehr geschätzt war. Durc ihn unb feine Schüler warb die Vorliebe 
für mathematische Wissenschaft im württembergischen Cheologengeschlecht heimisch. Unb 
wenn bie mathematisch interessierten Pfarrer zum Teil auc komische Käuze waren, wie 
3. V. ber Vater bes Nationalisten F. E. S. Paulus, unb wenn ihre physikalischen Dor- 
stellungen auch oft bireft in ihre Theologie mit übergingen, so haben sie doc aus ihrer 
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mitte einen Philipp Matth. Hahn (+ 1790) hervorgebracht, der als Pfarrer zu 
Onstmettingen und Echterdingen mechanische Instrumente, Wegen und Uhren baute, 
von denen noc heute eine im Sermanischen mufeum zu Nürnberg zu sehen ist. Er 
stand in der Sunjt seines Herzogs und des Kaisers Joseph II. Herzog Karl August von 
Weimar und Soethe besuchten ihn im Jahr 1779. Weben feiner tiefsinnigen Geologie 
erwog Soh. Ludw. Fricker (+ 1766) physikalische Probleme. Und durch Besserung des 
Ackerbaus und der Weinwirtichaft haben der Prälat Balth. Sprenger (+ 1791) und 
der Pfarrer Joh. Sottl. Steeb (+ 1799) sic einen Warnen gemacht. Während letzterer 
namentlich über die Kultur der Rauhen Alb sic Sedanten machte, ist es jenem gelungen, 
die Jahrhunderte alten Regeln der Landwirtschaft in feinen Schriften mathematisch zu 
erweisen und so als erster in Deutschland eine Theorie der Landwirtschaft im Sroßzen 
aufzustellen.21)

Hnmrrhiungen
1) Es war mir selbstverständlich nicht möglich, für das Folgende Quellenstudien im einzelnen zu 

machen. Hm meisten wurden zu Rate gezogen die Artikel der Alg. deutschen Biographie und die her- 
gehörigen Abschnitte her von der Münchener Akademie herausgegebenen Geschichte der Wissenschaften 
(barunter namentlich Dorner, Sesch. d. protest. Theologie und der von Sandsberg bearbeitete dritte 
Band ber Sesch. ber Rechtswissenschaft von Stintzing).

2) Dgl. außer bem in voriger Hnmertung Hngegebenen die Cheol. Realenzyklopädie, 3. Auf., her- 
ausgeg. von Alb. Hauc (ausser ben hergehörigen biographischen Artikeln namentlich „Aufklärung" von 
E. C r ö 11 f c unb „Rationalismus unb Suprarationalismus" von O. Kirn); ferner W. Saß, Geschichte 
ber Dogmatit, II, 1857. Albr. Ritschl, Sesch. b. Pietismus, III, 1886; 8. Chr. Baur, Epochen ber 
kirchl. Seschichtschreibung, 1852 ; Württ. Kirchengeschichte, hersg. v. Calwer Detlagsverein, 1893.

3) Dgl. Württ. Jahrbücher, 1903, II, S. 43, Kote 2.
4) 5. Eb. 8. Paulus, Skizzen aus meiner Bildung.- unb lebensgefchichte, 1839, S. 87.
5) Hb. Harnac in Texte unb Untersuchungen zur Geschichte ber altchristl. Literatur, 2. §., V, 3.
6) Dgl. Eberh. Aestle, Bengel als Gelehrter, 1893.
7) Albr. Ritschl, Die christl. Lehre von ber Versöhnung unb Erlösung, I, S. 552.
8) Eine treffliche Darstellung über die ältere Tübinger Schule aus ber gebet von Christ, gerb. 

Baur in K. Klüpfel, Sesch. b. Univ. Tübingen, S. 216 — 247.
9) Dgl. K. Weizsäcker, Lehrer unb Unterricht an der theol. Fakultät in Gübngen, 1877, S. 106-109.

10) B. £ a n g, Don unb aus Schwaben, VII, 1890, S. 16 ff.
11) Skizzen aus meiner Bildungs- unb Sebensgeschichte, 1839, S. 102 ff.
12) Benützt mürbe namentlich gr. Aberweg unb W. Heinze, Srunbrih ber Sesch. b. Philoso- 

phie, III, 9. Hufl., 1901.
13) Die Derbinbung ber Mathematik mit bem Denken ist überhaupt für bie spekulativen Württem- 

berget jener Sage charafteriftifch. Dgl. bie Schule Bengels unb bie Bemerfung von 5. Eb. ®. Paulus 
über feinen Dater in ben obenerwähnten Skizzen, S. 72.

14) B. Erdmann, Sogit, 2. Hufl. I, 256, 307, 351. p. Bornstein, Sottfr. Ploucquets Er- 
kenntnistheorie unb Metaphysik, Dissertation, Erlangen 1898.

15) Sr. Hbers, Jak. griebr. Hbel als Philosoph, Diff., Rostock 1893.
16) Benutzt mürben namentlid) g. *. Wegele, Beschichte b. beutfehen Fisteriographie, 1886. E. 

Schaumfell, Beschichte ber deutschen Kulturgeschichtschreibung, von ber Mitte des 18. Jahrhunderts 
bis zur Romantit 1905. K. Klüpfel, Sesch. b. Univ. Tübingen, S. 210 ff.

17) W. Scherer, Beschichte ber deutschen Literatur, 7. Hufl., 1894, S. 360.
18) Sandsberg a. a. ©., III, 1, S. 447.
19) Aug. Hegler, Die praktische Tätigkeit bet Juristenfakultäten bes 1 7. unb 18. Jahrhunderts, 1899.
20) 0. Peschel, Sesch. b. Erdkunde, 1865, Seite 411 — 413.
21) W. Wibemann, Darstellung ber Derbienfte bes mürtt. Prälaten B. Sprenger, Tübinger 

Univerfitätsprogramm, 1830. Sonst in biefem letzten Abschnitt bas Meiste nach den Hrtifeln ber Alg. 
beutfchen Biographie.

Hrinrid Hermelinh



Ratholildje Theologie

ie Zahl der Katholiken im Herzogtum Württemberg war verschwindend klein. 
(38. I, S. 374 ff.) Daher konnte, von anderem abgesehen, von einer Vertretung 
ber katholischen Theologie als Wissenschaft auf der Landesuniversität Tübingen keine 

Rebe sein. Dagegen hat — wie auc anderwärts die Hofgeistlichen eine bedeutende Rolle 
spielten _ das katholische Hofpredigerkollegium in Stuttgart einen nicht unbedeutenden 
Einflusz auf die Entwicklung der katholischen Geologie in Deutschland ausgeübt in ber 
letzten Zeit ber Regierung Karl Eugens, in einer Periode, bie sic selbst als die ber 
„Aufklärung" bezeichnete unb bie wir heute noc so nennen.

Die Philosophie ber englischen Deisten, ber französischen Enzyklopädisten unb ber 
deutschen Wolif-und Kantianer hat auf den biblischen Supranaturalismus in den prote- 
stantischen Kirchen auflösend gewirkt. Eine ähnliche Wirkung brachte bie Kufflärung 
auch in ber katholischen Kirche — vor allem Deutschlands — hervor, wo bis nac ber 
Mitte bes 18. Jahrhunderts in ber Theologie bie Scholajtit unbeschränkt geherrscht hatte. 
Fier äußerte sic überdies ber von Frankreich her eindringende Sallikanismus mit feinen 
bie Verfassung ber Kirche, so besonders den Primat bes Papstes unb bas bisherige 
Verhältnis von Kirche unb Staat, star unterminierenden Sätzen in ber Gestalt bes 
Sebronianismus unb Josephinismus. Die Aufklärung machte sic also auf allen firch- 
liehen Gebieten, in Dogma, Moral, Kirchenverfassung, Kirchenpolitit, Kultus unb Dizi- 
plin geltenb.

Herde unb pflegftätten ber Aufklärung waren vor allem bie Universitäten, aber 
auch bie absolutistischen Fürstenhöfe; nicht am wenigsten ber auch sonst jo hervorragende 
von Herzog Karl Eugen von Württemberg. Als künftiger katholischer Herrscher über 
ein durchaus protestantisches Land war er von klein auf zur Toleranz erzogen worben. 
Zur Herrschaft gekommen würbe Karl nach einer nur zu langen Periode bes taumelnben 
Genusses in ber nachfolgenden kürzeren Periode ber Wissenschaft, Mufflärung unb 
Tugend 1) ein Freund von ebenso gesinnten Männern. So wollte er benn auch im 
letzten Jahrzehnt seiner Regierung nur Geistliche dieser Art an feinem Hofe haben. 
Er berief daher an Stelle ber bisherigen Weltgeistlichen, welche auf bie im Schr 1741 
aus Stuttgart unb Ludwigsburg verwiesenen Kapuziner gefolgt waren, fast lauter auf- 
geklärte Klostergeistliche, bie er auf seinen vielen hauptsächlich zu diesem Zwec unter
nommenen „Klosterreisen" 2) kennen gelernt hatte. Die Klostergeistlichen hätten, wie er 
meinte, mehr Musze unb an ihren Bibliotheken unb ben mit den Klöstern verbundenen 
öffentlichen Lehranstalten mehr Hilfsmittel unb Veranlassungen, in ben Wissenschaften 
weitere Fortschritte zu machen.3) Diese aufklärerischen Anschauungen blieben jedoch bei 
Karl wie auf anberen Gebieten so auc auf dem ber Religion nicht bloße Cheorie. Diel- 
mehr reformierte er in ganz singulärer Weise unb in einem im katholijchen Deutschland 
bisher noch nie dagewesenem Maß, offenbar auc getragen von josephinischen Anschauungen 
über bas Kirchenrecht, ben gangen Sottesdienst. Er glaubte bas um so eher tun zu 
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tönen, als die Hoftapelle feinem Bischof, sondern Ser Propaganda in Rom unterstellt 
war. Auch wollte er den Bischöfen hiebei zeigen, „was sie zu tun hätten uns Tie sie 
dabei verfahren sollten". Karl verfolgte bei diesen gottesdienstlichen Urformen einen 
doppelten Sweck. Einmal sollte der Sottesdiens für jedes Mitglied der Gemeinde mög- 
hebst lehrreich und herzandringend gemacht werben, sodann sollte, da eine Bereinigung 
der verschiedenen Konfessionen in Hinsicht der Dogmen unmöglich sei, wenigstens bis zu 
einem gewissen Srad eine Bereinigung in ber Sottesverehrung ermöglicht werben. So 
würbe denn bie Hiesse größtenteils beutst gefeiert, im nachmittägigen Gottesdienst ein 
Abschnitt aus ber Bibel vorgelesen unb ausgelegt, bie Kommunion- und Charwochen- 
anbachten beutst gehalten, beim Sottesdiens beutst gesungen, ein besonderer Alach- 
bruef aus bie Predigt gelegt, als einem vorzüglichen Teil des Kultus, weshalb bie 
Tofgeistlichen seit 1784 Hofprediger hießzen unb nicht mehr Fofkapläne.4) Die Predigten 
selbst aber mußten vor allem „philosophisch" fein.5)

Zur Ausführung all dessen bediente sich ber Herzog seiner Fofprebiger, vor allem 
BenebiftAaria Werkmeisters (Bb. I, S. 375 f., 477). Tiefer mußte in erster Linie bie 
willenichaftliche Verteidigung dieser gewalttätigen, eigenmächtigen Neuerungen bes Kultus 
unb ber Liturgie, bie in Deutschland großes Aufsehen erregten, übernehmen, ober richtiger 
er übernahm sie aus innerstem Herzensdrang. Gebürtig aus Füssen, war Werkmeister 
als Novize im Kloster Neresheim unb hernac in Benediktbeuren von der neuen theo- 
logischen Richtung zugewandten Lehrern unterrichtet worben. Tann hatte er, ohne Beruf 
Aönc geworben - wie er selbst gesteht6), - als Professor in Neresheim unb greising 
Philosophie unb Theologie doziert unb war seit 1784 herzoglicher Hofprediger, — ber 
gelehrteste unb aufgeflärteste Kopf, aber auch, abgesehen von Eulogius Schneider, ber 
wenigst aniprechende Charakter im Kollegium ber Hofprediger. Aoc im Kloster hatte 
er — ber sogar ein Slied bes SUuminatcnorbcns geworben war — erscheinen lassen: 
„Unmaßgeblicher Borschlag zur Reformation bes niederen katholischen Klerus nebst 
Aioterialien zur Reformation bes höheren", München (Nürnberg), 1782, worin er für 
spätere Selübbeablegung in den Klöstern, mehr Freiheit unb bessere wissenschaftliche 
Husbilbung ber Mönche, Berwanblung einzelner Klostergemeinschaften in gelehrte Gesell- 
schäften, Trennung ber weltlichen Fürstentümer von ben Bistümern, Einführung von 
Xanbesbifchöfen, Beschränkung ber geistlichen Gewalt durch entgegengesetzte landesherr- 
liche Kollegien in geistlichen Sachen usw. plädiert. Ein anberes, verwanbtes Thema ist 
behandelt in ber Schrift: „Über bie christliche Toleranz Ein Buch für Priester unb 
ATönche , granffurt unb Leipzig (Erlangen), 1784, worin bürgerliche unb dogmatische 
Toleranz nicht genug auseinandergehalten werben. In Stuttgart aber galt es, bie 
Liturgie an ber Hoftapelle zu verteidigen. Tas geschah zunächst in einem Sendschreiben 
an bie Verfasser ber „Allainzer Monatsschrift von geistlichen Sachen", in welcher diese 
Nachricßren unb Noten über einige neue Anstalten ber katholischen Hoftapelle zu Stutt- 
gart gegeben hatten. Tas Sendschreiben hat ben Titel: „Über bie deutsche Mesz- unb 
Abendmahlsanstalten in ber katholischen Hoffapelle zu Stuttgart", Ulm, 1787. Tarin 
war gesagt, baß durch diese Liturgie seine kirchlichen Gesetze verletzt würben, baß 
solche vielmehr geforbert würbe durch bie Schrift, bie Bernunft, bie Zeitumstände, unb 
baß ber Sandesfürst solche nützliche Anstalten treffen sönne. Als hierauf bie Mainzer 
mit einer eingehenden „Beleuchtung" antworteten, ließ Werkmeister erscheinen: „Beiträge 
zur Verbesserung ber katholischen Liturgie in Deutschland", Erstes Heft (mehr erschien 
nicht), Ulm, 1789. Ta bie Seguer besonders hervorgehoben hatten, baß bie Liturgie 
in bas Gebiet ber geistlichen Behörde gehöre unb bie Fürsten hierin gar nichts zu sagen 
hätten, so handelte ber Hofprediger unter Befürwortung ber Dolkssprache im Sottest 
bienst, ber Abschaffung bes Missale Romanum als eines „ekelhaften, geschmacklosen
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Wertes" uns der Aufhebung des Zölibats besonders über die alacht des Staats in 
firchlichen, näherhin liturgischen Dingen auf Srund des landesherrlichen, des Jchu- 
perrlichen und des Erziehungsrechtes. Man findet hier Sätze wie: auf religiösem Gebiete 
sei der Begriff der Macht und des Gesetzes unstatthaft, die Kirche sei der Religion etwas 
äußeres, Zufälliges. „Es kann daher zwischen der Macht der weltlichen Souveräne 
und der Macht der Kirchenvorsteher nicht die geringste Ähnlichkeit behauptet werben 
unb die so berühmten Ausdrücke von zwei Mächten, die sic in Beherrschung bes 
Menschengeschlechtes geteilt haben, bic 
einanber gleich unb voneinanber unab- 
hängig sind, bereu eine bas zeitliche, die 
anbere bas geistliche Wohl ber Menschen 
besorgt, finb eine bloße Chimäre." Das 
ist nun alles anbere, nur nicht mehr 
katholisch. Solche Anschauungen brängten 
notwenbig weiter. So ließ benn Werk- 
meister fast zu ber gleichen Zeit, in ber 
auc sein Freund, ber Mainzer Professor 
Blau, ein Wert gegen bie Unfehlbarkeit 
ber Kirche herausgab, unter bem Schutz 
ber französischen Revolution unter einem 
Pseudonym bie weitere Schrift „in bie 
Welt einschleichen" : 7) „Thomas Frey- 
kirch, ober freimütige Untersuchungen 
über bie Unfehlbarkeit ber katholischen 
Kirche von einem katholischen Sottest 
gelehrten". Erster Band, Frankfurt unb 
Leipzig (Böttingen), 17 92. An bereu Spitze 
steht bie Erklärung, baß bie Lehre von 
ber kirchlichen Unfehlbarkeit nicht bloß 
mit ben wesentlichen Anlagen ber mensch- 
ließen Vernunft, sondern auc mit bem 
Sntereffe aller Wissenschaft unb einer 
aufgeklärten Religion im Widerspruch 

Eulogius Schneiderstehe, baß sie mit seiner ber sonst zum 
Resten ber Menschheit getroffenen An- 
ftalten Sottes, selbst nicht mit bem Seifte
ber Lehre Seju vereinbar fei. Da mochte ber Verfasser in ber Dorrede wohl be- 
teuern: „Ic trenne mic nicht von ber katholischen Kirche". Er mußte sic aber 
gefallen lassen, baß bie „Augsburger Krisis" über ihn schrieb: „Der, Verfasser ist fein 
katholischer Gottesgelehrter, fonbern höchstens ein katholischer Aufklärer und Srei; 
benfer“.8) Was Werkmeister als Hofprediger sonst noc zum Seil allein, zum Seil mit 
feinen Kollegen ausgearbeitet unb publiziert hat, wie bas „Gesangbuch", „Sottes* 
verehrungen in ber Charwoche", „Über ben neuen katholischen Katechismus , Muffäße 
unb Predigten, welc letzere besonders auc gegen bie Mönchsmoral gerichtet sind, ) 
bleibt an wissenschaftlich-theologijcher Bedeutung hinter ben angeführten Schriften zurüic.

Macß Werkmeister verdient unter ben Hofpredigern als Cheologe Erwähnung 
Eulogius Schneider. Geboren zu Wipfelb am Main, studierte er in Würzburg iura, 
machte sic aber hier unb in ber Heimat durc leichtsinnige Streiche unmöglich unb trat, 
um bem drohenden Ruin zu entgehen, in ber hellen Verzweiflung10) zu Bamberg in 
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ben Sranziskanerorden. Die theologischen Studien absolvierte Schneider teils im Kloster 
teils an der Universität Salzburg, wo bereits auc die freiere Richtung um Biese Zeil 
ihren Einzug, gehalten hatte. Zum Priester geweiht, kam er 1784 als Settor in 8a6 
Sranjsfanerfloster nac Augsburg, wo er sic jedoc schon nac einem Jahr bu eine 
zwilchen politiicher und dogmatischer Toleranz ebenfalls nicht genügend unterscheidende 
Predigt und. durch allzu freien Umgang verhaszt machte. Es war ihm daher aus erst 
srnicht, als er 1786 von Herzog Karl auf Empfehlung des Augsburger DDeih biichof- 
Unguter als tofprediger angenommen wurde. Als solcher publizierte er seine bereits 
erwähnte „Predigt über die christliche Coleranz" (1786), eine in schönem Latein ge. 
Ichriebene „Commentatio de philosophiae in sacro tribunali usu“ (1786), Sie bem 
Reichtpater in exiter Linie die Benützung natürlicher Refferungsmittel gegenüber bem 
Beichtfinbe anrät, und „Des hl. Johannes Chrysostomus Reden über bas Evangelium 
des bl. ohannes" (1788), nachdem er schon in Augsburg mit bem Würzburger Ehe0. 
logen Seber jene über bas Evangelium bes hl. Matthäus herausgegeben (1786). Aber 
balc war Schneider, ber nicht nur „eine grenzenlose Eitelkeit, sondern auch Lüsternheit 
nach sinnlichen Genüssen" 11) an ben Sag legte unb mit bem ber Herzog wegen seiner 
auch politisch zu freien Predigten unb Reden nicht zufrieden war/2) ber Stuttgarter 
oben 31 heiß geworden, so hast er sic 1789 an die Universität Bonn verzog. Dort 

publizierte er rasch nacheinander, weil offenbar schon größtenteils in Stuttgart ton- 
Zipiert, ‘eine zum Seil geradezu schlüpfrigen, fast durchweg aber für einen gewesenen 
ilönc unb für einen Priester ganz unschicklichen „Gedichte" (1790), seine auch vielfach 
gegen bie "könchomoral gerichteten, ber Verbreitung ber „Philosophie des Jahr, 
hunderts" dienen sollenden „Predigten" (1790)13) unb ben fast nur auf natürliche 
itora. abzielenden „Katechetischen Unterricht in ben allgemeinen Grundsätzen bes 
prattiichen Christentums" (1791). Daß unter diesen Umstänben Schneider halb auc 
Bonn verlassen mußte, nac Straßburg kam als Seneralvikar bes dortigen fonstitutio- 
nellen Bimchofs, hernac daselbst als öffentlicher Ankläger eine Reihe von Opfern auf 
bas Schaffot brachte unb 1794 selbst als Opfer ber Revolution in Paris unter bem 
Fallbeil starb, fei nur erwähnt.

Von ben übrigen Hofpredigern ist, wenn man von etwaigen ihrer Stuttgarter 
Seit voraufgehenden Publikationen — so bei Ulric Mayrl) — ober späteren Schriften 
— so bei Wilhelm Aercy15) — absieht, außer gelegentlichen Predigten nichts Wissen« 
sdjaftlidjdßeologisdjes publiziert worben.

3 agegen ist noc auf bie wissenschaftliche Tätigkeit einiger Hofprebiger auf päba- 
gogichem Debiete hinzuweisen; war doc bas Zeitalter bei Aufklärung zugleich das 
„pädagogische". Bereits würbe auf ben „Katechetischen Unterricht" Schneiders unb auf 
Werfmeisters „Uber ben neuen katholischen Katechismus" aufmerffam gemacht. Die in 
letzterer Schrift bargelegten Srundjätze hatte Werfmeister schon früher in bie Praxis 
überzujühren gesucht durc seinen Anteil an bem „Lehrbuche für bie katholischen Elementar- 
schulen Württembergs", welches Beda Pracher 1785 herausgab, näherhin an bem 
„Religionsunterricht" für eben diese Schulen. Zu gleicher Zeit nämlich, wo Herzog Karl 
seine Dofkapelle reformierte, faßte dieser pädagogische Anhänger Rousseaus 10) auch den 
Sebanfen, bas Schulwesen in ben katholischen Pfarreien Württembergs zu verbessern. 
Werkmeister empfahl ihm zu diesem Zweck feinen Neresheimer Mitkonventualen Pracher, 
ber sich in bem Kloster besonders auf bas Schulwesen verlegte unb hiebei bie öfter« 
reichische Aormalmethode verbesserte. Pracher kam anfangs bes Jahres 1785 nac 
Stuttgart, richtete zunächst bie Schule in Hofen zur großen Zufriedenheit Karls ein 
unb hernac bie an anberen katholischen Orten Württembergs, gab aber, ba ber Eifer 
bes Herzogs hierin halb erlahmte, feine Sätigfeit auch halb auf.17)
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eingangs wurde bemerkt, das sic die „Aufklärung" auf allen kirchlichen Gebieten, 
in Dogma, Moral, Kirchenverfajjung, Kirchenpolitit, Kultus und Dijziplin geltend machte. 
Auf all bas auc bezogen sic die angeführten Schriften ber Hofprediger bes Herzogs 
Karl Eugen mit zum Seil ganz umstürzlerischen Reformvorschlägen. Deswegen fanben 
sie auc Beifall in ähnlich gesinnten Kreisen unb Aachahmung bei ihren liturgischen 
Neuerungen.18) Da aber diese Reformvorschläge unb Reformversuche von unberechtigter 
Stelle aus- unb.weit über bas angängige Mias hinausgingen, so fanben sie auch energi- 
sehen Widerstand beim nachfolgenden Herzog Ludwig Eugen, beim Klerus, beim Bischof 
von Konstanz unb in Rom, so bah ber Erfolg naturgemäß fein bleibender war.19)
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Johannes Baptist Sägmülle r



Das Meüizinalweien

ie Medizin im Zeitalter der Aufklärung stand, wenigstens in den ersten zwei 
Dritteln des 18. Jahrhunderts, im Zeichen der Theorie. Ein System löste das 
andere ab, nachdem es mit großem Scharfsinn und vielem Aufwand von Se- 

lehrsamkeit von feinen Anhängern verteidigt, von seinen Gegnern angefochten worben 
war unb eine Flut von Streitschriften hervorgerufen hatte, großenteils über Dinge, bic 
einer späteren Zeit als nebensächlich ober gar als Spitzfindigkeiten erschienen.

Der Berechtigung einfacher, sachlicher Kritit fehlte es durchaus an Anerkennung. 
Es galt vielmehr als feststehend, baß jeder, ber sic mit ben Ausführungen eines anbern 
nicht einverstanden erklärte, an Stelle ber bekämpften Theorie eine neue, von ihm selbst 
ausgestellte, zu setzen habe.

So kam es, baß hervorragende Geister ihre Kräfte im Ersinnen von Hypothesen 
erschöpften, während bie vorurteilslose Beobachtung des trauten Körpers im Lärm bes 
täglichen Kampfes, unter bem Zitatenschwall ber Autoren, fast unbemertt blieb. Da- 
gegen haben bie Praktiker bes 18. Jahrhunderts, wenn auc vielfach in Vorurteilen 
befangen unb nicht klar über bie Forderungen unb Schwierigkeiten ber Erkenntnis krank- 
hafter Verhältnisse, in vielen Punkten inftinttmäßig bas Richtige getroffen. Indem sie 
namentlich in ber Behandlung jedes Extrem vermieden, unb überall dahin trachteten, 
auf ben ganzen Organismus, nicht bloß auf einzelne Seile, einzuwirken, waren ihre 
Bemühungen vielfach von glücklichen Erfolgen begleitet.

So war auc bie soziale Stellung ber Arzte in Deutschland bamals eine so günstige, 
wie sie dieselbe weder vor noc nachher besessen haben.

Die immer mehr überhandnehmende Gleichgültigkeit ber Sebildeten in religiösen 
Dingen trug wesentlich dazu bei, baß ber Arzt allmählich in die Stellung einrüickte, 
welche früher bet Beichtvater in ber Familie eingenommen hatte. Damals bilbete sic 
bie Einrichtung ber Hausärzte aus. Der Hausarzt nun, vertraut mit ben körperlichen 
Schwächen unb Geheimnissen ber Familienmitglieder, würbe zum Ratgeber in allen Noten 
unb Vebrängniffen, beffen Wort in allen Angelegenheiten ausschlaggebend würbe.

Ebenso hob sic ber Einfluß ber Ärzte auf öffentliche Angelegenheiten, ba in dieser 
Zeit sich sowohl gerichtliche Medizin als Sanitätspolizei rasch zu entwickeln begannen. 
Da ber Arzt als Kenner ber Natur überhaupt galt — waren ja doc auc bie Lehrer 
ber Naturwissenschaften sämtlich Ärzte —, unb ba er feine Überlegenheit auc ben Se- 
bildetsten gegenüber gcltcnb zu machen vermochte, so mußte ihm in allen natürlichen 
Dingen bas entscheidende Wort zukommen. 1)

Auc in Württemberg lagen bie Verhältnisse günstig. Herzog Karl, mit feinem 
scharfen, aufs Praktische gerichteten Verstaub, war wenigstens in ber zweiten Hälfte 
feiner Regierungszeit bestrebt, tüchtige Ärzte unb Lehrkräfte für ben medizinischen Unter- 
richt auszubilden. Ebenso erstreckte sic bic Tätigkeit ber Regierung auf alle Teile bes 
Medizinalwesens, unb viele ihrer Verorbnungen finb heute noc mustergültig.
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Um gleich das eine vorweg zu nehmen, so war das denkwürdige Reskript vom 
25. Alai 1746,2) welches die Sründung eines So Ilhans es in Ludwigsburg verfügt, 
und das ohne Zweifel auf Veranlassung des Seh. ats Bilfinger erfolgte, sowohl an 
sich, als durch die Art der Begründung eine hervorragende Cat. Während bisher das 
Schicksal der Seistestranken, in der privaten Pflege der Ihrigen ober ihrer Geimats. 
gemeinden, ein äußerst trauriges war, wirb hier bie Notwendigkeit ber öffentlichen 
Fürsorge für bie Irren anerkannt, unb ihre Unterbringung in einer Anstalt nicht bloß 
aus pekuniären Srüinden, fonbern auc aus allgemein menschlichen Rücksichten für geboten 
erklärt. In den Erlassen werben bie Irren niemals als Besessene ober gar als solche 
bezeichnet, bie ihre Kräuselt selbst verschuldet haben, fonbern als Kranfe, als bes it- 
leibs werte Personen, bereu Besserung, fei cs durch ärztliche Behandlung, befonbere 
Kost, ober auch paffenbe Arbeitsleistung, in allen Fällen angeftrebt werben soll. Aus- 
führlicher Bericht über bie bisherigen Schicksale würbe sowohl von ben Behörden als 
von ben zuständigen Amtsärzten bei jeder Einlieferung eines Krauten verlangt, um auf 
Srund derselben bie geeignete Behandlung einzuleiten. Auc bie pekuniäre Sicherstellung 
ber Anstalt, sowie bie rasche Erstellung bes Baus — schon am 9. Juni 1749 sonnte 
ber erste Kraute ausgenommen werben — sind ein Beleg bafür, mit welcher Energie 
bie Behörde ihre Pläne zu verwirklichen wuszte.

Das Aedizinalwesen in Württemberg staub unter bem herzogl. Kirchenrat. Im 
Jahr 1559 hatte ber erste Kirchenratsdirektor Sebastian Hermoldt, bie „erste Ordination, 
Status, Aid unb Car ber 4 Doctoren ber Leibarznei unb ber 5 Apotheken im Lande, 
in Stuttgart, Tübingen, Söppingen, Calw, Bietigheim," verfaßt, unb seither blieb ber 
Kirchenrat bie zuständige Behörde.

Um 30. Oftober 1720 würbe eine neue Mledizinalordnung ausgegeben, bie am 
16. Oftober 1755 eine gewisse Durchsicht unb Erweiterung erfuhr, um von ba an maßz- 
gebend zu bleiben, bis ber Beginn bes 19. Jahrhunderts, ben veränderten Verhältnissen 
entsprechend, durchgreifende Änderungen brachte.3)

Diese Aiedizinalordnung regelt bie Stellung sämtlicher Medizinalpersonen in ein- 
gehender Weise, unb ein großer Seil ihrer allgemeinen Bestimmungen besitzt heute noch 
volle Berechtigung.

Die Arzte werben ermahnt, ihre Studien auch während ihrer Praxis unaufhörlich 
fortzusetzen, unb allen Krausen, bie ihrer Hilfe begehren, willig unb unverzüglich bei- 
zustehen. Sparfamfeit im Verordnen, namentlich Hrmcn unb öffentlichen Kaffen gegen- 
über, — doc ohne „Verkürzung" ber Patienten — wirb ebenso empfohlen, wie deut- 
liches Schreiben ber Rezepte unb Vermeiden zu vieler Besuche. Saß auc schon im 
18. Jahrhundert bas Recht ber freien Arztwahl galt, beweist bas Generalreskript vom 
2 0. Januar 1729 unb 2. März 1735: „Da bas Zutrauen nicht erzwungen werben 
sann: so steht jedem Unterthan frei, sich seines ordentlichen Physicus ober eines anbern 
Arztes zu bebienen, nur baß letzterer fein Mledicaster sei."

Den staatlich angeftelltcn Ärzten, ben Physici, liegt bie Visitation ber Apotheken 
ob, ebenso bie Beaufsichtigung ber zahlreichen Gesundbrunnen im Lande. Gerner sollen 
sie Krankengeschichten anlegen unb sind mit ber Pflege ber vaterländischen Haturfunbe 
aller drei Reiche betraut, sowie zu Beobachtungen unb Berichten an bas Collegium 
medicum verpflichtet.

Amtliche unb praktische Arzte sollen seine Gelegenheit vorbeigehen lassen, Sektionen 
zu machen, unter Beiziehung ber Chirurgen, bei weiblichen Leichen auc ber Hebammen. 
Sagegen ist ben Ärzten jede Hbgabc von Arznei durchaus verboten.

Reisen nach auswärts bürsten bie angeftelltcn Ärzte nur nach geschehener Anzeige 
antreten.
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Die Besoldung betreffend sollten die Amtsärzte im Sehalt den ersten Diakonen 
der grösseren Landstädte gleichkommen.

Die aufgestellte Medizinaltare galt keineswegs als allgemein verbindlich — Der- 
mögliche sollten dadurch nicht beschränkt sein, armen Leuten aber sollten die Arzte die 
Care ganz ober teilweise erlassen.

Sandeskinder sollten das Studium der Medizin auf der Sandesuniversität betreiben, 
womöglich auc bie Lizentiaten würbe und ben Doktorhut daselbst erlangen. Praktizieren 
bürsten sie erst, nachdem sie ihr Prüfungszeugnis von ber Universität vorgelegt, nnb vor 
dem aus ben herzoglichen Leibärzten bestehenden Collegium archiatrale noc eine 
mündliche Prüfung mit Erfolg abgelegt hatten und vom herzoglichen Kirchenrat be- 
eidigt waren.

Doktoren, bie ans unrechtmäßige Weise promoviert waren, wie u. a. die Doctores 
bullati, waren zur Praxis nicht zugelassen. Auswärtige Physici mußten entweber vor 
ber Fakultät in Tübingen ober ben Leibärzten in Stuttgart eine mündliche Prüfung 
ablegen.

Die Apotheken unterlagen in regelmäßigen Zeiträumen ber Visitation durch bie 
Amtsärzte, denen auc bie Aufsicht über Chirurgen, Barbierer unb Hebammen oblag.

Die Hebammen würben von Geburtshelfern unb älteren Hebammen ausgebildet, 
gewöhnlich in Stuttgart ober Sübingen, vom Collegium medicum ob ober unter ber 
Steig geprüft unb bann beeidigt. Zum Unterricht biente bas Hebammenbuc von Christ. 
Voller in Arach, sowie 7. Riecke’s Hebammenunterricht, ber auf Kosten ber Semeinden 
angeschafft würbe. Auszerdem sollten an jedem Ort eine ober zwei geschworene Weiber 
vorhanden fein, welche als Gehilfinnen Dienste leisteten, unb Anwärterinnen für ben 
Hebammenberuf bildeten.

Die Ehemänner ber Hebammen waren vom Frondienst befreit. Da sic aber 
öfters ein Mangel an tüchtigen Hebammen bemerkbar machte, so würbe ihr Wartgelb 
erhöht unb bestimmt, baß ihnen, sowie ben geschworenen Weibern eine „Ergötzlichkeit" 
von 30 Kreuzern bis höchstens ein Sulden geschöpft werbe.

Daßz bie Ausbildung ber Hebammen noc manches zu wünschen übrig ließ, zeigt 
ein Gutachten bes Collegium archiatrale4) vom 1. Dezember 1775, betreffenb bie von 
bem praktischen Arzt Ofterdinger in Balingen gemachten Vorschläge zur Verbesserung 
bes Medizinalwesens. Dieser schreibt: „Ic bin zu Gebärerinnen geholt worben, welche 
man vorhero auf ben Kopf gestellt hatte, um ber Hebammen Meinung nach bas Kinb 
in bie rechte Sage zu bringen, zu anberen, denen man um ben Seib herum eine Hand- 
zwehle mit aller Macht zusammengeschnürt hatte, baß sie fast nicht mehr atmen konnten, 
in ber tollen Absicht, bas Kinb dadurch aus Wutterlcib hinauszudrücken." — Das Kollegium 
bezeichnete übrigens diese Schilderungen als übertrieben. ■—

Auc Krankenwärter unb Kindswärterinnen werben erwähnt, unb eine Care für 
ihre Leistungen festgesetzt. So erhielt ein Krankenwärter bei ansteckenden gefährlichen 
Krankheiten in ben ersten Sagen neben freier Kost 20 bis 24 Kreuzer täglich, bei 
längerer Dauer einen Gulben bis einen Gulben fünfzehn Kreuzer.

Im Anhang enthält bie Medizinalordnung eine Arzneitare, welche nicht weniger 
als 2658 einfache unb zusammengesetzte Mittel umfaßt, barunter viele, welche wie 
„Gemfenkugeln, gedörrte Kröten, Hechtichmalz, gebrannter 3gel, wahres Einhorn, 
Schlangenbälge" u. a. m. ben trotz aller Aufklärung noch weit verbreiteten Aberglauben 
grell beleuchten.

Im Jahr 1740 verfaßten auf Befehl bes Herzogs bie damaligen Leibärzte Gg. 
Burth. Seeger, Joh. Wcubel Bilfinger unb Joh. Albr. Geßner bie erste eigentliche 
Pharmakopoe,5) unb ber berühmte Prof. Burkh. Dav. Mauchart schrieb zu derselben 
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die Vorrede. Eine zweite und dritte Ausgabe erschien 1754 in vermehrtem Umfang 
von Seßner, mit einem Vorwort von Bilfinger, und die vierte Ausgabe besorgten 1771 die Seibärzte A. R. Reusz, 3. 8. Breyer und I. S. Hopfengärtner. Sange Zeit stand 
diese Pharmakopöe im In- und Ausland in großem Ansehen.

Die Zweiteilung Württembergs kam auch in der Med izinal Verfassung zum 
Ausbruck. Für das Land unter der Steig war die Mledizinalbehörde das Colle- 
gium medicum in Tübingen, bestehend aus den Mitgliedern der medizinischen Fakultät, 
während ob der Steig das Collegium archiatrale feinen Wirkungskeis hatte. Tiefes 
bestand aus den herzoglichen Wirklichen Leibärzten, gewöhnlich zweien, und dem Seib- 
Chirurgen, würbe aber von dem Kirchenrat nicht als eigentliches Kollegium anerkannt, 
welcher vielmehr die Leibärzte nur als Sachverständige gelten lassen wollte.6)

Taneben bestand die Sanitätsdeputation, welche in dem Generalrestript vom 
27. Oktober 1734 erstmals erwähnt wird.7) Es ist selbstverständlich, daß in einem 
Rand, wo die landesherrliche Fürsorge eine so weit und ins einzelne gebende war, auch 
die Sanitätspolizei sehr ausgebildet war. So entfaltete diese Sanitätsdeputation, deren 
Hufgabe es war, bem Umsichgreifen von Epidemien, fei es bei Menschen ober Tieren, 
entgegenzutreten, eine umfängliche Tätigfeit. Beamte wie Amtsärzte waren verpflichtet, 
beim Alusbruc von epidemischen Kraßheiten sofort Bericht an die genannte Deputation 
einzusenden.

Halbem schon 1721 wegen ber Husbreitung ber Pejt in Frankreich in einem 
Heffript vom 23. Mai eine Reihe sehr einschneidender Schutzmaszregeln (ber Verkehr 
mit diesem Lande war völlig verboten, Personen, die aus infizierten Gegenden kommen, 
sollen geradewegs gurücfgewiesen, im Salle des Widerstands totgeschossen werben)8) 
verfügt worben waren, würben zahlreiche Verordnungen erlassen, welche darauf berechnet 
waren, die Husbreitung ansteckender Krankheiten bei Tieren einzuschränten.

1734 am 6. April werden erstmals Diehärzte bestellt. Doc dauerte es noch bis 
1784, bez- 1797, bis in Walz ein Landestierarzt ausgestellt würbe.

3n bem Keffript vom 17. August 1761 wirb als Grundsatz ausgesprochen, daß 
man den Husbruch einer epidemischen Krankheit niemals verheimlichen, am allerwenigsten 
heimliche Kuren vornehmen solle, sondern es solle sofort Anzeige ans Oberamt und 
die Sanitätsdeputation gemacht und der Dersaus von angesteckten Tieren nach anbern 
Orten verhindert werden.

Don 1779 (5. Juli) an begegnen wir Derordnungen betreffend die Hunds- 
wut, gegen welche alljährliche Musterung der Hunde unter Beseitigung der alten und 
verdächtigen angeordnet wird. 1780 (4. Januar) wird das Anlegen von Maulkörben 
empfohlen, das freie Herumlaufenlajsen verboten, und als Mittel gegen die Krankheit 
Atzung ber Bißwunben, Einreiben von Quecksilbersalbe und Einnehmen von 3 bis 4 
Stüc Maiwurmfäfer (Maloë proscarabaeus L.), die in Honig aufbewahrt waren, 
empfohlen. Hußerbern würbe barauf aufmerksam gemacht (27. März 1782), ba^ bie 
Wut auc auf Katzen übertragbar ist, bas tiefe Verscharren ber getöteten Tiere an- 
geordnet, unb Vorsicht beim Berühren mit bloßen Händen, sowie gründliche Reinigung 
ber Wäsche von Erkrankten empfohlen. 1786 (5. Juli) werben bie Hundebejitzer zu 
genauer Beobachtung ihrer Eiere aufgeforbert unter Hnbrohung von Strafen bei unters 
lassener Anzeige, ba bie Wut feine plötzlic ausbrechende, fonbern allmählich sich ent- 
wickelnde Krankheit fei.

Desgleichen waren bie D erorb nung cn betreffenb bie erste Filfe bei Uw 
glücksfällen ebenso eingehend als zweckmäßzig. Halbem in ber Einleitung zu bem 
Reskript vom 1. März 1777°) betont worben war, baß bie erste Filfe vom nächsten 
besten zu leisten sei, würben bie Geistlichen aufgeforbert, alljährlich in einer Kasuar 
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predigt ausdrücklich hervorzuheben, das solche Hilfe Christenpflicht, ihre Unterlassung 
ein schweres Verschulden sei. Dann wirb barauf hingewiesen, wie viele Scheintote, ohne 
Pulsschlag, ohne Atem, wieder zum Leben zurückgebracht wurden, wenn nur das einzig 
untrügliche Zeichen des Codes, die Verwesung, noc nicht eingetreten war.

Da Arzte oft nicht gleich zur Stelle finb, so wirb eine genaue Schilderung der 
ersten Hilfe gegeben. Ertrunkene soll man nicht auf ben Kopf stellen, an bcn Süßen 
aufhängen, ober in gäffern rollen, fonbern bequem lagern, ben Mund reinigen, ben 
Körper erwärmen, Luft einblafen. Am 5. Juni 1775 würbe aus Paris ein von bort 
empfohlenes Instrument, eine Art von Klystierspritze, zum Einblasen von Sabafsbampf 
in ben Mastdarm bei Ertrunkenen, zum Preis von 48 Livres bezogen.10) — Sehlge- 
schlagene Versuche bürfen nicht abhalten, in anbern gälten stundenlang bie Bemühungen 
fortzusetzen.

Rettung eines Verunglückten würbe von ber Kanzel herab verkündigt unb mit 
einer Seibprämie belohnt, Unterlassung bagegen bestraft.

Ebenso zweckmässig erscheinen bie in bem Gen. Reskript vom 12. Oftober 1780 
enthaltenen maßregeln zur Verhütung ber Beerdigung Scheintoter, inbem 
solche, bie im Leben an Krämpfen, Ohnmachten, hysterischen Unfällen gelitten hatten, 
nicht früher als zweimal 24 Stunben nac bem Cod beerbigt werben bürsten. Aus: 
nahmen waren nur bei hitzigen unb ansteckenden Krankheiten, wo starker Leichengeruc 
sic balb bemerkbar machte, gestattet.

Dorgekommene Vergiftungen durc Tollkirschen unb Zeitlos enfamen gaben 1788 unb 
91 Veranlassung zur Warnung vor Giftpflanzen unb Veröffentlichung einer 33e- 
schreibung unb Abbildung derselben in ben deutschen unb lateinischen Schulen. Ebenjo 
würbe am 25. Oftober 1736 bestimmt, das bie Ubgabe von Sif in ben Apotheken 
nicht bloß wie bisher durc Eintrag in ein Siftbuc geregelt, fonbern auc dadurch 
erschwert würbe, ba§ biefelbe nur gegen ein vom Arzt geschriebenes Rezept erfolgen bürste.

Wiederholt würbe ber Handel mit starkwirkenden Mitteln verboten, unterm 4. Februar 
1795 befonbers bie Ubgabe von opiumhaltigen Schlafpulvern für Kinber.

Die Kurpfuscherei würbe scharf im Uuge behalten. In Siengen, OU. Seis- 
lingen, würbe 1792 eine arme Familie von Krätze befallen. Sie wendete sic an einen 
Quacksalber unb infolge ber gemachten Einreibungen starb ber Vater mit 3 Kindern, 
4 würben mit Mühe gerettet.n)

Solchen Dorkommnijsen entgegenzutreten, würbe schon in ber Aed. Ordnung von 
1720 allen Medikastern, Landfahrern, Eheriak- unb Wurzelkrämern, Segensprechern, aber 
auc ben Apothekern, Badern, Materialisten, Schäfern, Scharfrichtern unb Wafenmeiftern 
bas Kurieren streng verboten.

Was bie damals noc ftarf verbreiteten Pocken betrifft, so machte schon am 20. Mai 
1769 ber 1742 Stadtphysikus in Ulm geworbene Wolfgang Thomas Kau bcn ersten 
glücklichen Dersuc mit Einimpfung des natürlichen Pockengifts. Die Unsitten über 
bie Zweckmäßigkeit scheinen aber geteilt gewesen zu fein, benn ein Keffript vom 20. Juni 
1798 verbietet bie Pockeneinimpfung wenigstens an solchen Orten, wo seine Pocken herrschen. 
Um 9. Uuguft 1797 würben statistische Erhebungen über pocfcncrfranfungen, unb 
namentlich Codesfälle baran, angcorbnet.12)

Endlich ist noch ber öffentlichen Sür sorge für arme Krause zu gebenscn, 
wozu bie Mittel von bcn milben Stiftungen geliefert würben. Jede Semeinde hatte 
bie Verpflichtung, für ihre Armen zu sorgen; erkrankten biefelbcn, so würben sie in 
öffentlichen Unftalten verpflegt, wobei man unterschied zwischen Spital, Siechenhaus unb 
Lazarett. Der Spital war ber Zufluchtsort für solche Urme, bie feine häusliche Unter- 
funft fanden, unb Alters ober Gebrechlichkeit wegen sic nicht mehr selbst zu ernähren 
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vermochten. Lazarette und Siechenhäuser hingegen waren für Kranke bestimmt, die 
an schweren Krankheiten litten, und Ratten eine getrennte Abteilung für ansteckende 
Kranke. Hier sonnten auch, gegen Ersatz der Kosten, Privatkranke auf ihr Verlangen 
ausgenommen werben.

Einen armen „Sondersiechen" (Aussätzigen) in eine Einöde zu verstoßen, war 
verboten. 13)

Die Stabt Stuttgart besaß einen Spital für arme, alte, bresthafte Bürger, ein 
Siechenhaus für solche, bie mit anfteefenben Kränkelten behaftet waren, ein Lazarett 
für Kranfe am Leib unb am Semüt, sowie ein Seelenhaus für fremde Arme. 14)

Sm Regulativ wegen epidemischer Krankheiten vom 3. August 1797 wirb bie 
unentgeltliche Versorgung armer @Privat-)Kranker mit Arzneien, zumal bei Epidemien, 
angeorbnet.

Alan sieht, baß bie Medizinalpolizei einen hohen Srad ber Ausbildung erlangt 
hat, unb ihre Tätigkeit sic auf alle Gebiete erstreckte. Mag sie in manchen Sälen in 
ihrem Bestreben nac möglichster Vollständigkeit über das Ziel hinausschießzen, wie in 
ber Erwägung, ob nicht gegen Unfälle bei Erdbeben unb vulkanischen Ausbrüchen eine 
„Erdbebenordnung" zu empfehlen sei, so sann man ihr doc das Zeugnis nicht versagen, 
daß ihre Verordnungen zweckmäßig unb ben praktischen Bedürfnissen entsprechend waren. —

Eine hervorragende Stellung im Staate nahmen bie h ermöglichen Lei bärste ein. 
Die Instruktion für ben Leibmedikus von 178015) verpflichtet denselben neben ber Sorge 
für bie Sesundheit des Herzogs unb seiner Verwandten zur Aufsicht über das Pflege 
haus, wohin Kranfe vom Hofstaat zu bringen finb, sowie über bie Hofapothete, bie 
Waren daselbst, bie Anfertigung ber Arzneien — er hat das Rezept selbst hinzubringen 
-, ferner zur Beaufsichtigung ber Heilquellen im Lande, sowie etwa zu gebrauchender 
fremder Mineralwässer. Alle 3 Jahre hat er bie Visitation ber Apotheken unter ber 
Steig vorzunehmen, unb barüber, sowie über bie Tätigkeit ber Ärzte, Apotheker, Bar- 
bierer, Hebammen, endlich auc ber Medikaster unb „Stümpler" Bericht zu erstatten. 
Auszerdem lag ihm bie Prüfung ber genannten Mledizinalpersonen ob. Praxis innerhalb 
unb außerhalb ber Stabt war ihm nur insoweit gestattet, als es ber persönliche Dienst 
beim Herzog zuließz. Bei Epidemien bürste er ansteckende Kranfe nicht besuchen.

Sewöhnlic waren es zwei wirkliche Leibärzte, selten drei ober mehr, welche ben 
Rang von Regierungsräten hatten unb zusammen mit dem Leibchirurgen das Collegium 
archiatrale bildeten.

Der Eitel eines Leibmedikus — zum Unterschieb von ben wirklichen Leibärzten - 
würbe an verschiedene Arzte im Lande verliehen, unb zwar meist auf bereu Bewerbung 
hin. Denn bas Verlangen, mit dem allmächtigen Hof in Berührung zu fommen, unb 
von bem Abglan dieser Sonne einen Schimmer auf sich zu lensen, war bei ben Ärzten 
ein ebenso brennendes, wie bei allen andern.

Außer den zwei Leibärzten gab es noc mehrere Hofmedici, welchen bie Zehand- 
lung bes Hofstaats oblag, sowie Hofzahnärzte, Hofbarbiere unb Hofsteinoperateure.

Herzog Karl hatte von feinem Vorgänger Karl Alexander bie drei Leibärzte Seeger, 
Bilfinger unb Leßner übernommen, bie oben als Verfasser ber Pharmacopöe erwähnt 
würben, sowie zwei Chirurgiers du corps, Belair unb Hillwer. 1771 hatte er als 
Leibärzte Dr. Albrecht Reinhard Reus (Leibarzt feit 1753), Dr. Julius Friedrich Breyer 
unb Dr. Johann Georg Hopfengärtner, ben Hoven seines edlen Charakters wegen rühmt. 
Aac bem Code von Reus (+ 1779) und Breyer (+ 1780) würbe Aachfolger ber ge- 
lehrte Dr. Christian Friedrich Jäger, früher Professor in Tübingen. —

Die pra stiften Ärzte in Württemberg, beren Zahl damals noc eine verhält
nismäßig Heinere war, ließen sic meist in ben Stäbten nieder; Wilhelm von Foven 16), 
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der Freund und Studiengenosse Schillers, der in Ludwigsburg feine Praxis begann, 
gibt uns ein anziehendes Bild dieser Tätigkeit.

Auf dem Land dagegen lag die Praxis meist in den Händen von Chirurgen, 
welche fein höheres Eramen bestanden, sondern eine Lehr- und Sesellenzeit bei älteren 
Chirurgen durchgemacht hatten, und die nur allzusehr geneigt waren, sic Übergriffe 
auf das Gebiet der inneren Heilkunde zu erlauben. Doc hatten manche unter ihnen 
die Erlaubnis, unter Aufsicht der Amtsärzte auc innerlich Krause zu behandeln.

Unter den ärztlichen Praktikern war eine nicht geringe Anzahl, die sic teils in der 
Medizin, teils auf dem Gebiet der Katurwiffenfsaften hervortaten. So 
schrieb der erwähnte von Hoven, welcher später als Professor in Würzburg und als 
Medizinalrat in Nürnberg wirkte, ein Wert über praktische Heilkunde. Kosinus Lentilius, 
der gelehrte Leibarzt Eberhard Ludwigs, gab eine Beschreibung der Heilquellen in 
Cannstatt und Göppingen heraus (1710 und 1725), Salomon Keifet eine Beschreibung der 
bei Cannstatt 1700 gefundenen Elephantenzähne. Ojiander, Friedr. Benjamin, erwarb 
sic Verdienste um die Geburtshilfe 1787, Karl Philipp Diez verfaszte eine der frühesten 
Schriften über die Pocken, und eine Reihe anderer württembergischer Ärzte, wie Sg. 
Friedr. Sigwart, Joh. Friedr. Consbruch, Sottfr. Ploucquet, Joh. Friedr. Gleß, bearbeit 
teten verschiedene Zweige der Medizin. 3n der Chemie zeichneten sic aus ber spätere 
Leibarzt Christ. Friedr. Jäger, sowie Jak. Andr. Weber, der Herausgeber eines physi- 
kalijchen Magazins (1780) und Joh. Friedr. Smelin. Letzterer gab auch dem Linné’schen 
System, in ber von ihm besorgten 13. Auflage besfelben, eine Vollständigkeit, bie ihm 
bis baher gemangelt hatte (1778). Auszerdem schrieb er eine ausgezeichnete Seschichte 
ber Gifte (1776), die Mineralogie bearbeiteten er unb Widmann mit vielem Erfolge, 
unb die Kräuterkunde verbaust ihm bie treffliche Onomatologia botanica completa 
1771—78. Gottlieb Köllreuter schrieb über Kryptogamen unb das Geschlecht ber Pflanzen 
(1761 ff.), Joh. Sim. Kerner über bie Handelsprodukte aus bem Pflanzenreich (1788) unb 
lieferte auszerdem mehrere schöne Kupferwerfe zur Erläuterung ber Kräuterfunbe.17)

So haben diese Praktiker, wenn auch keine führenden Geister unter ihnen erftanben, 
doc eine rege Tätigkeit unb wissenschaftliches Streben nach vielen Richtungen hin betätigt.

Herzog Karl von Württemberg 18
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Bibliothehien

ie Klöster waren es, wo man in alter Zeit Bibliotheken vornehmlich zu suchen 
hatte. Auc in den Sagen Herzog Karls noc sonnte man rings um Würt
temberg in Klöstern und Stiftern die reichsten literarischen Schätze finden: wir 

erinnern nur an Zwiefalten, Weingarten, Wiblingen, Ellwangen, Schöntal, bereu Samm- 
hingen jetzt im wesentlichen in ber Landesbibliothet zu Stuttgart vereinigt. sind. . Was 
aber Kitwürttemberg betrifft, so waren dort die Klöster in ber Keformationsjeit auf- 
gehoben worben, unb was aus ihren Bibliotheken geworben ist — unb in manchen 
waren sehr ansehnliche Büchereien, 3. E. zeugen ihre Kataloge noc heute davon , 
barüber fehlt es an genaueren Alachrichten. Einiges ist bei ber Aushebung nach Stutt- 
gart verbracht worben, bas meiste jedoc scheint an Ort unb Stelle belassen worben zu 
fein, schon weil man in vielen Klöstern Schulen für die Heranbildung evangelischer 
Geistlicher einrichtete; in den Kriegen aber ber folgenben Jahrhunderte ist jedenfalls 
vieles vernichtet, nicht weniges vom Seinde fortgeschleppt worden. Sicher ist, daß zur 
Zeit Herzog Karls bie Klosterbibliotheken Württembergs keinerlei Kolle mehr spielten; 
was sie außer bem nötigsten Bedarf ber Klosterschulen, wo solche waren, befassen, wirb 
kaum weiter gewesen fein, als was man heute noc dort finbet, unb bas ist wenig genug. 
Und wie sah es in ben Stabten aus? Auc hier würbe die Antwort befriedigend 
lauten, wenn wir von denjenigen jetzt württembergischen Städten zu reden hätten, die 
damals noc freie Reichsstädte waren. Aoc heute geben bie Stadtbibliotheken in Alm 
unb Reutlingen, bie Prarrbibliothet in Solingen, in Sony bie Kirchenbibliothet, in Heil- 
bronn die jetzige Symnasialbibliothe Kunbe bavon, wie gut man in diesen Stabten 
auc Tücherschätze zu würbigen gewusst hat. Das hing mit der politischen Selbständig- 
seit biefer Gemeinwesen unb, teilweise wenigstens, auc mit ihrem Reichtum zusammen. 
3m Herzogtum Württemberg war es anders, ba gab es mit Ausnahme Stuttgarts 
seine Stadtbibliothet. Blickt man aber in ben Katalog ber tintigen Rathausbibliothet 
von Stuttgart, bie, soweit nicht inzwischen Ausscheidungen ftattgefunben haben, bie Sort- 
setzung ber alten Stuttgarter Stadtbibliothet bilbet, so finbet man, daß in biefer zwar 
nicht ausschlieszlic, aber vorwiegenb solche Bücher waren, wie sie für bie Verwaltung 
ber Stabt benötigt würben; eine allgemeinere Bedeutung hatte biefe Sammlung nicht.

Größzere unb wichtigere Bibliotheken bagegen unterhielten ber Staat unb bas 
Fürstenhaus unb doc gilt auc von ihnen, daß sie für bie Öffentlichkeit von wenig 
Belang waren. . . —

Sehen wir von ber Universitätsbibliothek, wie auc von ber des Stifts in Eü: 
bingen ab, von benen wir in biefem Zusammenhang nicht zu reben haben, so ist einmal 
bie Vibliothet ber Landschaft zu nennen. Sie enthielt nicht nur bie zum Hand: 
gebrauet) ber Ständemitglieder erforderlichen Bücher, fonbern auszerdem allgemein bildende
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Werke. Auch eine Art Lese- und Anterhaltungssaal war damit verbunden. An Martini 
1754 wenigstens faßte der Engere Ausschuß den Beschlusz, alle Montag und Donners- 
tag nachmittag von 2—4 Ihr eine Anzahl von Zeitungen und die Reichstagstommuni- 
täte im Candtagssaal aufzulegen. Dort sollten zu genannter Zeit die „Membra" zum 
Selen und Konersieren zusammenkommen. Als eine „Ercitation" wurde angesehen, 
wenn dabei „allwegen auc ein Kaffee praesentiert würbe". Man sieht, für die Stände- 
mitglieder war nicht übel gesorgt wie lange die eben gebaute Einrichtung bestano, 
wissen wir freilich nicht ; allein all das galt natürlich nur dem enggezogenen Kreis 
der Sandichast, unb wenn es gleich sicher ist, baß Bücher auc an anbere als die Rächst- 
berechtigten abgegeben wurden, so waren dies doc Ausnahmen unb mußten es fein. 
Die Öffentlichkeit hatte weiter feinen Rutzen von biefer Bibliothet.1)

Das Seitenstüc zu ihr bilbete die Regierungsratsbibliothet. Sie war zu- 
nächst, wie ihr Käme sagt, für ben Regierungsrat, früher Oberrat, bestimmt, somit 3e- 
hördenbibliothet. Nit ber Zeit aber war sie durch größere Stiftungen über ihre ur- 
sprüngliche Bestimmung hinausgewachsen. Ja, in ben ersten Regierungsjahren Herzog 
Karls schien es, als ob sie bte Srundlage zu einer allgemeinen unb öffentlichen Zibliothet 
abgeben sollte. In biefem Sinn würbe 1750 nicht nur bie Bereinigung ber Konsistorial- 
bibliothet mit ihr angeorbnet, foubern es würbe zugleich bie Offenhaltung ber Zibliothet 
für bas Publikum an einigen Sagen ber Woche eingeführt. Aac wie vor aber blieb 
sie in erster Linie Behördenbibliothet; bie Herzogliche öffentliche Bibliothet erwuchs, wie 
wir sehen werben, aus anberer Wurzel.

Aoc ist auc bie fürstliche Bibliothet zu erwähnen, bie sic in Ludwigsburg 
befanb. Herzog Eberhard Ludwig hatte sie bafelbft im Jahr \c22 auf Srund älteren 
fürstlichen Besitzes eingerichtet, unb sie hatte anfänglich einen schönen Aufschwung ge
nommen, so baß sie 1746 einen eigenen Bibliothekar erhielt. Auc Herzog Karl machte 
in ber früheren Zeit feiner Legierung (3- 3. 1750 unb 1751) bebeutenbere Aufwendungen 
für sie; bann freilich scheint sie ihm in Vergessenheit gefommen zu sein. Obwohl fürst- 
liche Bibliothek, war auc biefe Büchersammlung nicht ausschlieszlic dem Kreis, auf ben 
ihr Karne hinweist, b. h. bem fürstlichen Haus unb bem Hofe zugänglich; auc sie biente 
einem etwas weiteren Benützerkreise unb war sogar von Anfang an für einen solchen 
bestimmt.

Das ist im Zusammenhang mit bem, was wir bei ben anberen Bibliotheken ge- 
funben haben, wohl bemerkenswert. Man ersieht baraus, baß bas Verlangen nac gei- 
stiger Beschäftigung in ber ersten Hälfte unb um bie Mitte bes 18. Jahrhunderts sic 
wieder allgemeiner unb kräftiger regte unb überall an bie Core ber vorhandenen größeren 
Bibliotheken flopfte. Aicht als ob cs an Privatbibliotheken gefehlt hätte. Es 
gab bereu in Württemberg damals nicht weniger als heute, ja — bas ist ber Eindruck, 
ben man unwilikürlic bekommt — eher mehr als jetzt. Fast jebe Zeitungsnummer 
jener Sage bringt Bücheranzeigen von Buchhändlern ober Antiquaren; sie hätten sic 
nicht verlohnt, wenn nicht zahlreiche Käufer ba gewesen wären. Auc aus privatem 3e- 
sitze werben Bücher häufig ausgeschrieben, unb zwar ausgeschrieben nicht nur zum Kauf, 
foubern — merfwürbigerweife — auch zur Verlosung. Dies weist barauf hin, baß es 
ben Seuten jener Zeit vielfach nicht barum zu tun war, bestimmte Bücher, foubern über- 
haupt Bücher zu haben, baß es zum guten Con gehörte, eine eigene Bibliothek zu be- 
sitzen. Unb gab es infolgedessen viele Privatsammlungen, so waren hierunter auc recht 
ansehnliche. Wir nennen nur diejenigen bes Stuttgarter Spezials (Dekans) Bernharb 
(mit vielen Seltenheiten, barunter ber erste datierte Stuttgarter Druck), bes Regierungs- 
präfibenten von Semmingen (historische unb literarische Werfe, besonders viele Klaffifer), 
bes Hofrats Hartmann (vaterländische Literatur), ber Regierungsräte Eljäßzer unb Kcuß 
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(juridische Werke), des Regierungsrats Feuerlein (Klassiker) und — die größzte unter 
ihnen — diejenige des Seheimen Rats 2. 8. Frommann, mit 25 000 Bänden, die auf 
verschiedene Sebiete sic erstreckte.2)

Aber so groß 3. E. und so zahlreich die Privatbibliotheken waren, — es waren 
immer nur einzelne Persönlichkeiten, die solche besaszen, und auc die glücklichen Besitzer 
sonnten naturgemäß nicht alles haben, was sie brauchten. Das Bedürfnis einer reich 
ausgestatteten öffentlichen, d. h. allen zugänglichen Bibliothek war also doc und blieb 
vorhanden.

Diesem Bedürfnis augenscheinlich wollte Karl Eugen entgegenkommen, wenn er im 
Jahr 1764 mit dem plan hervortrat, eine öffentliche Bibliothek zu stiften. Die 
Vermutung liegt nahe, baß er dabei — ähnlich wie es bei ber Schaffung feiner Bibel- 
sammlung ber Fall war — durc bas Beispiel anberer fürsten beeinflußt worben ist. 
Doc trifft dies keineswegs zu. Wir haben wenigstens feinen Vorgang finden können, 
nac bem er sic etwa gerichtet hätte. Des Herzogs ureigenster Sedanke war ber plan 
aber doc wohl nicht. Er war ihm vermutlich von britter Seite eingegeben unb zwar 
höchst wahrscheinlich durc ben Bibliothekar ber eben genannten fürstlichen Büchersamm- 
lung, Josep Ur tot (vgl. I, 421 f. 510; II, 63). Diesem bei feinem Herrn sehr woßb 
gelittenen Manne lag ja ein solcher Gedanke schon vermöge feiner berufließen Hufgabe 
naße. Ohnedies läßt auc ber persönliche Vorteil, ber ißm ßiebei winkte, barauf feßließen, 
baß er ber Dater bes Gedankens war. Denn es war zu erwarten, baß, wenn die Sache 
zustande fam, er selbst unb sein anberer ber Leiter ber neuen, großen Bibliothek würbe, 
was in ber Eat bann auc eintraf. Ja noc meßr: Uriot ßatte im Saufe ber letzten 
Jahre eine umfangreiche Büchersammlung zusammengebracht unb sonnte hoffen, baß er 
sie mit Gewinn an ben Herzog für bic neue Bibliothek abtreten sönne. Unb auc barin 
täuschte er sic nicht. Die Erwerbung ber Uriotfcßen Hibliotßef war ber erste Seßritt, 
ben Karl Eugen zur üerwirfließung bes planes tat, unb er zahlte bafür eine unge- 
wöhnlic hohe Summe — 15 000 Sulden, wäßrenb ein Sachverständiger, allerdings 
nachträglich, sie auf 4000 unb beim höchsten Hufeßlag auf 6900 Sulden schätzte. Aber 
wenn wir sagen: „er zahlte", so ist dies streng genommen zu viel gesagt. Denn ber 
Herzog dachte nicht baran, selbst jene Summe zu erlegen; ber Kirchenrat als Verwalter 
bes Kirchenkastens sollte es tun, unb so feßr berfelbe sic bagegen sträubte, so mußte 
er doc eine Rate um die anbere zahlen, unb erst als bie Summe von 8000 Sulden 
erreicht war, gelang es ben Bemühungen bes großen Ausschusses ber Landschaft, ber 
bie Sache mit anbern Beschwerden feßließließ vor ben Kaiser brachte, die Überwälzung 
wenigstens ber restlichen Schuld auf bie herzogliche Rentkammer zu erwirken.3)

Die neue, öffentliche Hibliotßcf bestaub bereits geraume Zeit, als biefe unerquick- 
ließe Angelegenheit 1767 ihren Abschluß fand. Der Herzog hatte sic durc sie im weiteren 
Vorgehen nicht stören lassen. In Ludwigsburg, wo er damals residierte, ßatte er ein 
neu gebautes Haus, bas jetzige Sebäude Ar. 12 ber Stuttgarter Straße — an dessen 
Stelle übrigens schon 1766 ber sogenannte ©rafenbau, jetzt vorbere Scßloßftraße Ur. 29 
unb 31 trat — für bie Aufnahme einer ^ibliotßef herrichten unb bie fürstliche Biblio- 
tßet unb bie Mriotsche Büchersammlung bort zusammen aufstellen lassen. Über nicht sie 
allein. Er ßatte ben ursprünglichen Plan inzwischen erweitert. „en Künsten unb 
Wissenschaften" wollte er „einen Tempel" errichten, eine Stätte wollte er feßaffen, an 
ber biefe beiden Blüten bes geistigen Lebens Pflege finden sollten. Darum würbe auc 
bie im Jahr 1761 gegründete Académie des Arts von Stuttgart nac Ludwigsburg 
verlegt unb gleichfalls in ben Räumen bes genannten Hauses untergebracht. Sm Zu- 
sammenhang mit ben Seburtstagsfeftlicßteiten bes Sahres 1765 warb fobann bas In- 
ftitut in Segenwart bes ganzen Hofes, ber fremben Sesandten, ber Minister, Stabs« 



278 Zehnter Abschnitt.

offiziere usw. am 13. (nicht 12.) Februar genannten Jahres feierlich eingeweiht. Die 
dabei gehaltenen Ansprachen und Reden sowie die Stiftungsurkunde würben auf des 
5er30gs Befehl sofort gedruckt, damit sie alsbald weiteren Kreisen besannt würben.

Unter ihnen ist die Stiftungsurkunde besonders beachtenswert; sie1 gibt Aufschlußz 
über alle Verhältnisse ber neuen Sründung. Danac sollte ein Reimer Rat die Ober- 
aufficht über bas ganze Institut führen, währenb die Leitung ber Kunstangelegenheiten 
ein Kat in Rauben haben, diejenige ber wissenschaftlichen Abteilung aber mit ben 
gunttionen des. ersten Bibliothekars sowie bes Inspektors am Medaillen-Kabinett unb 
des Aufsehers über die Haturalienfammer verbunden fein sollte. Alle Jahre aber am 
12. gebruar sollte eine öffentliche Versammlung in bem Institut gehalten werben, zu 
ber ber Herzog selbst sich einfinden ober einen Vertreter schicken wollte unb in ber außzer 
bem Vortrag bes Jahresberichts über einen Segenftanb aus ber württembergischen 
Geschichte unb über „eine Materie, wovon bas Land einigen linken ziehen tau," ge- 
sprachen werben sollte. So würbe es in ber golge auch gehalten, solange bie Bibliothet 
in \ubwigsburg war. Dann aber scheint diese geier in Wegfall gekommen zu sein.

3n befonberer Weife — auch das is aus ber Stiftungsurkunde zu ersehen — 
dachte sic ber Herzog bie Ausgestaltung ber wissenschaftlichen Abteilung, belehrte unb 
Liebhaber ber Wissenschaft sollten sic anschließzend an bie Bibliothek zusammentun, münd- 
lich ober brieflich ihre „Einsichten" einanber mitteilen unb in Versammlungen ihre Ar- 
beiten zur Verlosung bringen, bie bann gegebenenfalls vom Herzog belohnt unb auf feine 
Kosten gedruckt werben sollten. Mit anberen Worten, es sollte eine Gelehrten-Seseuschaft 
fic bilden, von ber Karl hoffte, daß sie „von ber gelehrten Europaeifchen Welt bes 
Eituls einer Academie ber Wissenschaften würbig geachtet" werben würbe.

Das waren bebauten unb Wünsche, angeregt vielleicht durc Balth. ^aug,4) zur 
weiteren Entwicklung kam die Sache aber nicht, wenn sie gleich ben Herzog nac fahren 
noch beschäftigte/) Anders Qings mit ber Bibliothek. Doc ehe wir ihre Geschichte ver- 
folgen, hören wir zunächst, was bie Stiftungsurkunde über ihre Benützung unb Unter* 
haltung bestimmt. Sie sollte „jedermänniglic ohne Unterschieb bes Kangs ober Staubes 
mit alleiniger Ausnahm ber Livrée-Kebienten" unb — so müssen wir auf ®runb ber 
Bibliothekakten hinzufügen — ber Juden „offen seyn", offen aber freilich nur zur Benützung 
an Ort unb Stelle. Bücher entleihen bürste nicmanb, „es wäre bann, baft ein solcher 
sich mit einer von uns [bem Herzog] eigenhändig unterschriebenen Ordre legitimiren 
sönne". Das würbe auc streng durchgeführt, so zwar, ba^ 3. 33. im Jahr 1777 nur 
acht Personen auf Srund einer herzoglichen Ermächtigung unbeschränkt, unb mit 3e- 
schränkung auf einen bestimmten 3 werf noch einige Professoren bas Recht zum Ent- 
leihen hatten. Selbst ein Joh. Jak. Moser besam bies Recht erst im Jahr 1778 (in 
seinem 78. Lebensjahr), „jedoc ohne Consequenz auf andere". (Die beschränkende 3e- 
ftimmung bauerte über ben Cod Herzog Karls hinaus; benn noch unter feinen Aach- 
folgern finben wir vom Herzog selbst unterschriebene Legitimationen ber genannten Art; 
wann sie abgefd^afft worben, haben wir nicht feftftellen sonnen.) Zudem mussten bie 
entliehenen Bücher laut bem Stiftungsdiplom an ben Öffnungstagen frühmorgens zu- 
rückgebracht werben, damit bie Benützer alles zu Hause fanben. Die Bibliothet war 
also in ber Hauptsache als Präsenzbibliothek gebadet. Dennoc war sie nicht allzu häufig 
zugänglich: je am Wontag, Wittwoch unb Freitag von 9—12 unb von 3—6 Ihr, bas 
war alles, unb babei war sie ungefähr dreizehn Wochen im Jahr ganz geschlossen. Kei 
ber Neuregelung im Jahr 1777 würbe bie Zahl ber „Tesz-Eäge" sogar auf zwei (Witt* 
woc unb Samstag) beschränkt unb nur an ben Nachmittagen, von 2—5 Uhr, sollte 
bie Bibliothek an denselben zugänglich sein. Ein Srund für biefe weitere Einschränkung 
ist nicht angegeben.
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Aatürlic war auch von Anfang an für die Ergänzung der Bibliothek gesorgt. 
Dor allem sollte eine grössere Summe Geldes jährlich dafür verwendet werben; es 
waren 1000 Sulden, die je zur Hälfte vom Kirchenrat und von ber Rentkammer be- 
stritten werben sollten. Weiter würben auc bie Buchhändler unb Buchdrucker des 
Landes in Anspruch genommen; letztere sollten von allem, was sie drucken, „ein wohl 
conditionirtes Exemplar" einfenben unb ersteren würbe eine ältere Bestimmung, wo- 
nac sie alljährlic Bücher bis zu einem bestimmten Betrag an bie Herrschaft abzuliefern 
batten, neu eingeschärft. Endlich warb auc auf Dubletten aus ben anbern staatlichen 
Bibliotheken unb auf Geschenke von privaten gerechnet, unb um biefe in größerer Zahl 
herauszulocken, sollte alle drei Monate in ber Stuttgarter privil. Zeitung auf befonberem 
Blatt ein Verzeichnis ber Schenkungen veröffentlicht werben.

Erot allem bem ging es aber mit ber Vermehrung ber Bibliothek in ben ersten 
Jahren nicht recht vorwärts. Die Geschenke scheinen nicht nachhaltig zugeflojien zu 
sein, — das eben erwähnte Verzeichnis finden wir wenigstens nur einmal bem in ber 
Landesbibliothet befindlichen Exemplar ber genannten Zeitung beigegeben. Die Buch* 
drucker unb Buchhändler tarnen ihren Verpflichtungen nur lässig nach, unb im Jahr 
1769 würbe gar auc noc bie Dermehrungsjumme von 1000 auf 600 Sulden herab- 
gesetzt. Ein ganz anberer Zug aber tarn in bie Sache, als bie Bibliothek einem lange 
gehegten unb dringenden Wunsche Stuttgarts entsprechend in biefe Stabt unb zwar zu- 
nächst (bis 1820) in bas am Marktplatz gelegene sogenannte Herrenhaus verlegt würbe. 
Das geschah im Sahr 1776, worauf bie Wiedereröffnung am 12. Februar \7c7 erfolgte. 
Jetzt tonnte ein Gedanke, ber schon im Stiftungsdiplom ber öffentlichen Bibliothek an- 
gebeutet war, zur Ausführung gebracht, b. h. es tonnten bie Bibliotheken ber in Stutts 
gart befindlichen »Corpora unb Collegia«, „so bisher als Einzel von feinem sonder- 
lichen Hügen gewesen", allen voran bie obengenannte Regierungsrats- samt ber Kon- 
sistorialbibliothet, mit ber grossen Sammlung vereinigt werben. Aber auc bas Land 
warb herangezogen, unb wo immer auf einem Rathaus, in einem Stadtarchiv ober 
sonst bei einer amtlichen Stelle wichtigere Werke lagen, mussten sie zur Verfügung ber 
Herzoglichen öffentlichen Bibliothek gestellt werben. Das war aber nur eine ber neuen 
Maszregeln zur Hebung dieser Anstalt. Denn jetzt würben auc ganz anbere Summen 
an ihre Vermehrung gerückt (woher ber Herzog sie immer nahm, ist nicht recht ersicht- 
lich). Eine grosse Privatbibliothet um bie anbere, wie sie im Sande unb ausserhalb 
besfclben frei würben, würbe angetauft. Daneben würbe ber Buchhandel in umfängt 
licher Weise ins Brot gesetzt, unb damit auc bie literarischen Erzeugnisse ber fremben 
Kulturstaaten nicht fehlten, benützte Herzog Karl seine zahlreichen Reisen zum An- 
tauf von Büchern, ober er schickte Bibliothetare zu solchem Zwec ins Ausland; nament- 
lic aber würben von ihm in fremben Ländern, in Osterreic nicht nur, auch in Italien, 
Frankreich, Spanien geeignete Persönlichkeiten, halb bie diplomatischen Vertreter des 
Herzogtums in bem betreffenden Land, balb Gelehrte, Bibliothekare usw., als Agenten 
ausgestellt, bie auf bie besten neuesten unb seltene ältere Bücher zu achten unb ihre Er- 
Werbung zu vermitteln hatten. Der Vertreter bes Herzogs am kaiserlichen Hof, Lega- 
tionsrat unb Ministerresident Bühler, scheint sic dabei befonbers hervorgetan zu haben. 
Es tönnte bei solchem Verfahren scheinen, das es doc recht sehr dem Zufall überlassen 
blieb, was in bie Bibliothek fam ober nicht. Dies war jedoc keineswegs ber Sal; 
ber Herzog hatte es auf eine planmässige Ergänzung ber Sammlung abgesehen unb 
um jener Gefahr zu begegnen, mussten im Jahr 1781 die Professoren ber Hohen Karls- 
schule bie Kataloge ber Bibliothek, jeher benjenigen feines Faches, unb ebenso musste 
ber damalige Oberbibliothekar Lebret ben ber Theologie auf bie noc fehlenden Bücher 
durchgehen unb Vorschläge zu ergänzenden Anschaffungen machen.
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Bemerkenswert ist, wie sehr der Sürst sic jetzt auc persönlich um feine Schöpfung 
sümmerte. Alle Einzelheiten, die die Bibliothek angingen, regelte er selbst; über die An- 
saufe der Bücher entschied immer er, und wenn solche erworben waren, so mutten sie 
— und zwar blieb dies bis zu feinem Cod so — in der Kegel erst in sein Arbeits- 
Zimmer verbracht werben, unb bann erst wanberten sie in die öffentliche Bibliothet 3ei 
biefem großen persönlichen Interesse des Herzogs ist es begreiflich, ba^ eine Senge 
Leute mit Angeboten von seltenen Drucken und Handschriften sic an ihn bräugten, unb 
nicht immer gelang es dem doc wieder sparsamen unb vorsichtigen Fürsten, sich vor 

bervorteilung zu bewahren. Aber auc Beschenke kamen jetzt in reicher Zahl; sie 
tarnen von Privaten, tarnen aber auc von Korporationen wie den Sandständen, von 
der Stabt Stuttgart, von Reichsstädten wie Eßlingen unb Reutlingen (bereu Gaben 
übrigens dankend abgelehnt würben) unb tarnen auc von Fürsten, selbst aus bem fernen 
Rußland von ber Kaiserin Katharina II., bereu Aamenschiffre man noch heute auf 
diesem unb jenem Buche finden sann.

Es ist eine schöne, reiche Büchersammlung, die sich so zusammenfand; auf ber 
einen Seite eine im ganzen planvolle unb genügende Ausstattung ber einzelnen wissen- 
schaftlichen Sucher, auf ber anbern als wertvolle Zugabe eine grosse Zahl ber seltensten 
unb toftbarften älteren Werfe, wie man sie nicht auf jeder größeren Bibliothet finden 
bürste. Dazu tarnen bann noc Sammlungen besonderer Art, die gleichfalls dazu bei- 
fingen, ben Wert ber Bibliothek zu erhöhen. Aur von ihnen sonnen wir hier einige 
qnjühren. Wir nennen: die W. 8. Frommannsche Sammlung von Autographen unb 
Wappen (mehr als 100 Soliobände, 1785 getauft), die Plansammlung des General- 
majors Aicolai (ca. 7000 Pläne unb Zeichnungen umfassend, 1786 um 15 000 Gulden 
erworben), die bolzichuhersche Deduttionensammlung (die als die grösste ihrer Art galt, 
1780 um 2500 Bulben in Nürnberg erftanben), vor allem aber die Bibelsammlung, zu 
bereu Anlegung ber Herzog persönlich 1784 die 5000 Aummern umfaffenbe Sammlung 
bes Pastors Sorc in Kopenhagen (um 4000 dänische Zutaten unb gegen einige besondere 
Vergünstigungen) sowie im Jahr 1786 die 1645 Hummern starte Bibelsammlung bes 
Schaffers Panzer in Nürnberg um 3000 Sulden erwarb, unb die heute noch, wenn wir 
recht unterrichtet sind, wenigstens was die ältere Zeit betrifft, die reichste Zibeffammlund 
ber Welt darstellt.6) b

Wie groß die Herzogliche öffentliche Vibliothet im ganzen war, als Herzog Karl die 
Augen schloß, bas lässt sic nicht genau angeben. Schon 1790 würbe sie von Balth. 
Faug auf weit über 100 000 Bände geschätzt. Dies bürste für damals etwas zu hoc 
gegriffen fein; aber immerhin wirb sie beim Code bes Herzogs die Zahl von 100 000 
Bänden zum mindesten erreicht haben.

Wir schließen biefe Mitteilungen über bie öffentliche Jibliothet, indem wir bie 
Ramen ber Männer nennen, bie an berfelben in jener ersten Zeit angestellt waren, denen 
also bie wichtige Aufgabe zufiel, den Herzog bei bem großen Unternehmen zu beraten 
unb insbefoubere bie von allen Seiten zuströmenden Büchermassen zu einem wohlge- 
ordneten Sangen zu vereinigen. Es waren dies in ber Ludwigsburger Zeit Josep 
Uriot (i. o. S. 277) f Bibliothekar ber Bibliothek, unb M. Georg Friedrich Discher, 
Garde-bibliothéque, seit 1771 Garde perpetuel (also, wie wir jetzt sagen würben, 
Kustos), ber schon von ber ersten Vorbereitung bes Unternehmens, b. h. schon von 1764 
an, für basfelbe tätig war. Auf ihm ruhte bie eigentliche Seschäftslast; daß Uriot 
Bibliothekar war, würbe man aus ben Akten gar nicht erfahren, aber er selbst sagt es 
unb bas Würtembergische Adressbuch bestätigt es. War er also offenbar für bie Biblio- 
thet nur wenig tätig, so gab er nach bereu Überfieblung in die Hauptstadt feine Stellung 
an ihr ganz auf, indem er auf bas ihm einige Jahre zuvor übertragene Lehramt ber 
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französischen Literatur und Sprache an der Nilitär-lkademie sic zurückzog. Sein Alach- 
folger im Vibliothekariat, oder wie es seit 1780 hiesz, im Oberbibliothekariat, wurde 
der bisherige Bibliothekar der Regierungsratsbibliothet Johann Friedrich Sebret. 
Er war zugleich Professor am Symnasium, feit 1779 Konsijtorialrat, auch Lehrer und 
feit 1782 Kanzler an der Militär-lkademie bezw. Hohen Karlsschule. Erot dieser 
Häufung der Ämter entfaltete er für die Bibliothek doc eine sehr bemerkenswerte 
Cätigkeit. Als er 1786 zum Kanzler der Universität Tübingen ernannt wurde, trat an 
feine Stelle als Oberbibliothekar der obengenannte 5. 8. Dijcher, und ihm folgte, als 
er 1789 starb, der Professor der Geschichte an der Karlsschule Johann Sottlieb Schott, 
der bas Amt bis zu seinem Tod 1813 verwaltete. Dem Oberbibliothekar zur Seite ftanben 
auszer Vischer, ber auc nac ber Überführung ber Bibliothek in bie Hauptstadt unaus- 
gefeit an derselben tätig war, feit 1779 bie bisherigen Steven ber NilitärAtkademie 
Johann Wilhelm Petersen, ber bekannte Jugendfreund Schillers (f. I, 451 f.), und 
Karl Ludwig Reichenbac als Unterbibliothekare, feit 1786 als Bibliothekare. Zu ihnen 
gesellte sic 1788 als britter ber Professor Friedrich Ferdinand Dvüc unb 1789 als Ersatz 
für Discher (f. o.) Karl Friedric Sebret, ber Sohn von Joh. Friedr. Sebret.

Alle biefe Bibliothek beamten — auszer Reichendac —, auc Dijcher unb Petersen, 
hatten zugleich Lehraufträge an ber Karlsschule (f. betr. Sebrets b. Ü. unb Schotts oben 
S. 67 ff., Drücks S. 58 ff., Sebrets b. 3- S. 83, wo zugleich meist genauere perjön- 
liehe Notizen, bei Schott mit beffen Bild, zu finden finb).

Die öffentliche Bibliothek war bie bebeutenbfte Schöpfung Herzog Karls auf dem 
Gebiet des Zibliothekwesens, aber nicht bie einzige. Auc feine Karlsschule stattete er 
mit einer eigenen Büchersammlung aus unb für sich selbst legte er in Hohenheim eine 
Zibliothet an, bie bie Bestimmung hatte, alle Schriften, bie von Württembergern aus- 
gegangen waren, in sic zu vereinigen. Beibe Sammlungen haben freilich nur ein kurzes 
Dasein gehabt. Die Zibliothet ber Karlsschule ging mit biefer ein unb würbe 1797 an 
bie öffentliche Zibliothet überwiesen.3) Die Hohenheimer Bibliothek aber würbe schon 
1794 aus ihrem schönen Heim entfernt unb in bas alte Schloß in Stuttgart verbracht) 
um später mit ber 1811 gegründeten K. Handbibliothek (jetzt K. Hofbibliothet) vereinigt 
zu werben.

Wie biefe beiben Anstalten hat so manche anbere Schöpfung Herzog Karls ihren 
Urheber nicht lange überlebt. Geblieben aber ist bis auf den heutigen Sag feine öjfent- 
liehe Zibliothet (jetzt Landesbibliothet genannt). Die fünfte ober sechste in ber Reihe 
ber großen deutschen Bibliotheken unb unter ben Anstalten bes Sanbes zur görberung 
des wissenschaftlichen Lebens ber ersten unb fruchtbarsten eine, so blüht sie noch heute 

- ein bauernbes Ruhmesblatt in ber beschichte Karl Sugens.
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Anmerhungen

Quellen für die Sejchichte der württemb. Bibliotheken im allgemeinen: Chr. 
Sriedr. Stälin, Zur Sejchichte und Beschreibung alter und neuer Büchersammlungen 
im Königreich Württemberg. Stuttgart und Tübingen 1838. (Sonderabdruck aus den 
Württemb. Schrbüchern, Sahrg. 1837), — für die Geschichte der Herzogl. öffentlichen 
Bibliothek im besonderen : außer der eben genannten Abhandlung die Akten der Königl. 
Candesbibliothet in Stuttgart; ferner: (3. w. Petersen,) Einige Bemerkungen über 
die K. öffentliche Büchersammlung in Stuttgart. Stuttgart und Tübingen 1811; Eh. 
Sch(ott), Die öffentliche Bibliothet in Stuttgart im Jahre 1783, im Schwäb. Merkur, 
Schrg. 1883, Kronit, S. 1605; (. Heyd,) Die Handschriften der K. öffentlichen 
Bibliothet in Stuttgart, Abt. I, 335. 1, Stuttgart 1889—90, Einleitung, S. II ff.; 
Dr. Riefel, Zur Sründungsgeschichte der K. Landesbibliothet, in den Württemb. 
Vierteljchrsheften für Landesgeschichte, Heue Folge, Jahrg. XIII, 1904, 5.140 ff. und 
(achtrag) Sahrg. XIV, 1905, S. 418 ff. (3. W. Petersen gibt, obwohl Bibliothekar an 
der Herzog!, öffentlichen Bibliothek, in feinen Kollektaneen — Cod. hist. Q. 257 der 
K. Landesbibliothet — nichts Wichtiges zur Geschichte derselben.)

1) Mitteilungen des ständischen Archivars, Herrn Oberregierungerats Dr. Adam in Stuttgart.
2) Karl Pfaff, Seschichte der Stadt Stuttgart, Theil 2, Stuttgart 1846, S. 523, vgl. auch 

S. 510 Anm. 57.
3) Akten der K. Landesbibliothet.

S 89 ? vo". Boltb. baug, Suftonb ber icönen Wissenschaften in Schwaben, Ulm und Leipzig 1762,

5) Heinr. Wagner, Beschichte der Hohen Carls-Schule, 30. 1, Würzburg 1856, S. 48. 101.
) Zäheres über diese Bibelsammlung s. Th. Schott, Die Bibelsammlung der K. öffentlichen 

Bibliothek in Stuttgart, im Schwäbischen Merkur, Jahrg. 1880, Kronit, S. 2347 f.

Karl Steiff
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Reicsftäüte

Die freie Reichsstadt Solingen 
Xac einem Stic von 6. Bodenehr

er Reisende, der die Residenz des Herzogs Karl verlies, um mit der Postkutsche 
nac Ulm ober Augsburg zu reisen, kam „durc eine Segenb von unbeschreib- 
licßer Schönheit, worin Weingärten mit Welschkorn- und Weizenfeldern ab- 

wechselten, während auc die naheliegenden Berge bie edelsten Reben nährten".1) Aac 
etwa zwei Wegstunden kam er zu des heil. Römischen Reichs freier Stabt Eslingen, 
bie in den Sagen des Herzogs Karl ein wesentlich anderes Bild bot als heute. Aloc 
waren bie doppelten Mauern mit bem Zwinger dazwischen und bem größtenteils trocken 
gelegten Graben bavor fast ringsum erhalten, auc bie Sürme stauben noc fast alle. 
Und hinter biefer trutzigen Wehr strebten nicht nur bas wuchtige Sürmerpaar ber 
Dionysiuskirche, bie lichte Pyramide ber Frauenkirche unb ber kecke Dachreiter ber hin- 
teren Kirche empor, fonbern über bas bunte Sewirr ber Hausdächer ragten noc fünf, 
jetzt nicbergelcgtc Kirchen hervor, barunter bie bes Katharinenspitals, ein Werf bes 
Matheus Böblinger. An ber zierlichen Heiligkreuzkapelle vorbei ging’s über bie alt- 
ehrwürdige Aeckarbrücke unb durchs Pliensautor. Waren bie Normalitäten unter bem 
Sore erlebigt, bann rumpelte bie Kutsche über bas holperige klafter enger Sassen, über 
bas sic bie württembergische Regierung wiederholt beschwerte, während bie Anwohner 
über bas Durchfahren ber Landkutsche sic beklagten. Für bie malerischen Reize biefer 
Sassen, bie uns heute entzücken, hatten bie Menschen jener Sage, an bie weiträumigen 
Schloszanlagen ber Fürstenresidenzen gewöhnt, feinen Blick, auc für bie ehrwürdigen
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Kirchen- und Profanbauten fand sic wenig Verständnis; Hausleutners Schwäbisches 
Archiv, welches die Forderung, Kirchen niederzureiszen, „eine ziemlich abderitische" nannte, 
und das Eszlinger Bauamt mit einem Sutachten vom Jahr 1784 gegen den Abbruch 
von Eürmen machten rühmliche Ausnahmen. Tagegen gefielen „ein paar hübsche moderne 
Häuser", der schmucke Rokoko Bau des neuen Rathauses, jetzt Amtsgericht, und der 
danebenliegende Ritterbau des Kantons Kocher, jetzt Oberamt, zwei Bauwerke aus der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, die besonders von der Slußzseite her sic gut präsen- 
tieren; dazu noc der obere Palmiche Bau, vielleicht ein Wert Balthasar Aeumanns, 2) 
das jetzige Rathaus (f. S. 292).

Wer sic einige Zeit in Solingen aufhalten sonnte, dem fiel bald ber grosse Kontrast 
zwischen dem Leben in diesem reichsstädtischen Gemeinwesen und dem Treiben auf, das 
damals in Stuttgart bei Hof und auc bei der Bürgerschaft herrschte. Ein Beobachter- 
aus dem Jahr 1791 urteilt: „Überhaupt ist die Bemertung richtig, daß aller Lurus, 
sowohl in Kleibern als anbern Sachen, aus Solingen ganz verbannt ist. Sonderbar 
mag es freilich manchem scheinen, ber die Bähe ber Residenz Stuttgart in Betracht zieht, 
ba^ bie Eszlinger nicht einmal die Woben im kleinen nachmachen. Allein Solingen 
kommt hier mit allen anberen Reichsstädten überein. Glicht ber Wann, ber sic gut unb 
mit Seschmac kleidet, fonbern jeder Bürger, wes Staubes er fei, steht in Ansehen, wenn 
er nur Selb hat. Auc bei ben schönen unb geräumigen Spaziergängen in ber Stabt, 
an ben Ufern bes Aeckarkanals — gemeint ist bie Mlaille, bereu Käme von baille mail, 
einem bort einst getriebenen Ballspiel, herrührt — auc hier äußert sic bie altreichs- 
städtische Art zu leben. So schön auc biefe Spaziergänge finb, so verwais bleiben sie 
doch, unb niemand besucht sie. Selbst bes Sonntags, wo hoch bie Geschäfte ruhen, 
trifft man selten Leute barin. Die Ursache bavon mag wohl biefe fein, weil bie meisten 
angesehenen Familien Süter haben, aus welchen sie nicht hinauszubringen finb. Tiefe 
selbst zu besuchen macht ihr grösstes Vergnügen, sie sönnen daher ganze Alachmittage 
einsam unb allein barin zubringen unb erst bes Abends nach Hause gehen. Unb bann 
bes Abends ber fühlen Luft unb bes schönen Mondenlichts wieder zu geniessen — wie 
es in allen gesitteten Stäbten Wöbe ist —, ist hier ein grosses Vergehen gegen bie alt- 
reichsstädtischen Sitten, bie hier noc auf bas strengste beobachtet werben müssen. Wehe 
bem Bus eines hiesigen Frauenzimmers, bas sic nach 9 Ahr abends noc einen Se- 
bansen an dieses Vergnügen beigehen läszt, wenn auc ein halbes Dutzend alter Wüt? 
terchen sie begleitete. Hundert Lästerzungen würbe ein solcher Schritt in Bewegung 
setzen." Tod) scheint bie Eszlinger Jugend jener Sage nicht ganz so steifleinen gewesen 
zu fein: Joh. Jak. Keller, ber nachmalige Stabtpfarrer von Bietigheim, erzählt als 
junger Wann bei ber Schilderung eines Balles von Stanbesperfonen im Ratssaale, wie 
es dabei „an zärtlichen unb empfinbfamen Szenen nicht fehlte", wie sic gelegentlich ein 
Pärchen an eines ber hohen Fenster gegen ben Aeckar stellte zu sentimentaler Mond- 
fc eins chw ärmerci im Seist ber Wertherzeit. 3)

Tic Behörden freilich hatten noc zu Anfang bes Jahrhunderts eine Kleiderord- 
nung erlassen, bie in geharnischten Worten gegen ben Lurus losßog, bei bem „gemeine 
Bürgersweiber mit Sold, perlen und anderem Sepränge gelten, als wenn sie Bürger? 
meifterinnen ober Toftorinnen wären", hatten wiederholte uchtordnungen erlassen unb 
hatten 1716 ein Tefret gegen bie verfasst, welche zu jedermanns Ärgernis bei Schlitten- 
fahrten, Hochzeiten unb anberen Lustbarkeiten verbleibet unb verlarvt erscheinen, ein 
Tefret, bas nicht veröffentlicht würbe aus zarter Rücksicht auf ben Herzog Eberhard 
Ludwig, welcher bamals grosse Borbereitungen zum Karneval treffen liesz. Aoc gegen 
Ende bes 18. Jahrhunderts war bas Tanzen an Sonn? unb Feiertagen verboten, ebenso 
bie verschiedenen Arten von T'lücfsfpielcn wie Lotto, Pharao, Erischack, Halbzwölf,
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gtatao, Häufeln usw. Doc fehlte es nicht an mancherlei Vergnügungen, auch Bleue- 
rungcn fanden Eingang: 1747 durfte ein Kaffeehaus mit einem Billard errichtet werden, 
bas sic ein halbes Jahrhundert einer Art Monopol erfreute. An den Shrmdrkten 
gab’s Seiltänzer, Marionettenspieler und mancherlei Sehenswürdigkeiten, 1748 wurde 
ein Zashorn, 1773 ein Elefant gezeigt. An schönen Sommerfeiertagen 309 die lebige 
Kompanie mit fliegender Fahne auf den Schieszwasen, da gab’s „ein wahres ländliches 
Sest, alles strömte auf das Mlarsfeld, wo man so hübsch zwischen geichlojjenen ©hebern 
and Reihen von Obsthändlern unb Schcnftifchen hindurch spazieren sonnte"?)

Ein Hauptrest war ber „Schwörtag" an Jakobi, zu dem Zuschauer von Subrigs- 
burg, Schorndorf und Göppingen, auc Eübinger Ausensöhne herbeieilten. Schon wochen- 
lang vorher waren Schneider unb Schuhmacher in eifriger Tätigkeit, unb überall würbe 
geputzt unb gebacken. Am Sage selbst versammelte sic ber Kat schon am frühen Morgen 
zur Wahl des Bürgermeisters. Inzwischen zogen bie Zünfte mit ihren Sahnen in ben 
ßof des Predigertlosters, ben Schwörhof, bie lebige Kompanie unb bie Stadtioldaten 
bildeten Spalier vom Rathaus zum Schwörhof. Unter Slockengeläute schritt bann bei 
Kat, ben neuen Bürgermeister an ber Spitze, in feierlichem Aufzug dahin. Der cbé 
tretenbe Bürgermeister hielt eine Rede, worin er meist feine Amtsführung rechtfertigte, 
bann würben bie Amterbesetzung unb bie Statuten ber Stabt verlesen unb von Bürgen 
meister, Kat unb Gemeinde beschworen. Mit Musis ging’s hierauf in bie Stabttirche zu 
^ulbigungsprebigt, worauf ber neue Bürgermeister zu seinem haus geleitet würbe. 
Der Kad^mittag war bem Vergnügen gewidmet, am Abend fanb auf dem Rathaus ein 
Ball für Standesperjonen statt, bei bem alle steife unb verbrießliche Zeremonielle 
verbannt waren.5) . ,

Auc eblere, geistige Senüjse würben geboten. Schauspiele freilich gab s gegen 
Ende des Jahrhunderts nicht; vor vielen Jahren ein poffenfpiel mit Hanswurst, seit: 
bem nichts derartiges, berichtet Keller 1789. Konzerte bagegen fanden immer leicht 
Eingang. Im Solinger Archiv befinbet sic noc ber Entwurf eines Konzertes, welcher 
von'Schubart, ber durc feinen Schwager 3öth Beziehungen zu Eßlinger Kreisen hatte, 
im März 1791 dem Senat vorgelegt würbe. Unter ben Stücken, bie unter alitiirfung 
von Kammervirtuos Kaufmann, Cellis Kaufmann unb mabame Kaufmann zum Dor- 
trag kommen sollten, waren Klopstocks Vater Unser mit Antiphone unb "3as Mähren 
von Ringen, ein teutscher Doltsgejang ganz neu verfertigt von D. bübner, unb in 
Musit gefegt von Schubart".

Das Bedürfnis nac wissenschaftlichem Lesestof befriedigte bie Stabtbibhothef unter 
ber Verwaltung eines ber Diakonen, zu bereu Vermehrung jeder neuangestellte Beamte 
unb neugewählte Ratsherr ein Werf stiften ober einen Seldbeitrag geben mußte. Auch 
erhielt sie Zuwachs durc Dedikationen ber Verfasser von Werfen; Alojer stiftete 3- B. 
feine Übersetzung von Crusius’ Annalen.

Huf bem Gebiet ber bildenden Künste unb ber schönen Literatur trat bas EBlingen 
jener Sage gegenüber ber nahen Residenz sehr zurück. Die bedeutenderen. Bauten bes 
18. Jahrhunderts finb meist von fremden Meistern ausgeführt, so bas Kathaus von 
Börl aus Strafiburg unb Peter Joachim aus Vorarlberg. Als Maler war tätig der 
1727 geborene Eßlinger Bürgersohn, nachmalige nürnberger Kunstichuldireftor 3oh. 
Eberh. Ihle, ber im Jahr 1791 ben Ris zu den Malereien an ber gaffabe bes 
Steuerhauses machte. Die poetische Produktion" scheint sic auf Selegenheitsdichtungen 
beschränkt zu haben. In ben siebziger unb achtziger Jahren erschien in Ellingen ein 
„verbesserter neuer unb alter Kalenber zum nützlichen Sebrauc ber Stabt: unb xand: 
leute, aufs sorgfältigste ausgefertigt von Uranophilo".6) Elbens Schwäbische Simonis 
würbe 1786—87 zur Vermeibung ber württembergischen Zensur in Solingen gedruckt.
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Eine politische „Reichsstadt Eßzlingijche Zeitung" würbe erst im Jahr 1796 heraus- 
gegeben, ging aber bald in ber Sintflut schon existierender Zeitschriften unter, die man 
in Solingen durc das Postamt Cannstatt bezog. Dagegen redigierte Schubarts Schwager 
3öth 1771 unb 72 von Solingen aus die bei Cotta erscheinende „Wochenschrift zur 
Erziehung der Sugend",7) in ber manches auc heute noc ganz hübsc zu lesen ist. 
Don 1799 an erschien ein „Schwäbisches Korrespondenzblatt für Gemein- unb Privat- 
wohl". In Ar. 1 würbe die Frage nac einer Verbindung von Rhein unb Donau 
durc Schwaben aufgeworfen, worauf später die Antwort folgte, eine solche Derbin- 
bung bestehe schon durch ben Alpsee, aus bem die Stillac zur Iler fließze, während 
westwärts die Argen gehe. Aus bem sonstigen Inhalt mutet manches ganz mobern an, 
3- 3. ein Vorschlag zu Leihbibliotheken für Kinder.

Vie Seschichte ber Stabt fanb pflege durc ben schon genannten Keller unb durc 
Eberhard Kagel, während anbere bas geltenbe Recht zum Gegenstand ihrer Darstellung 
machten. In ber Mlathematit zeichnete sic aus ber spätere Söttinger Professor Dobias 
Mayer, ber, im Solinger Waisenhaus erzogen, nac ber Anleitung eines Liebhabers 
ber Seometrie, Schuster Kandler unb eines Unteroffiziers ber Kreisartillerie, unterstützt 
von Rektor Salzmann, Geometrie unb Befestigungskuns studierte. Daneben erwähnt 
Aicolai in seiner Reise durc Deutschland (IX, 158) einen Astronomen unb Chemiker 
Steubel.

Für ben höheren Jugendunterricht bestaub eine lateinische Schule, die feit ber 
Alitte bes Jahrhunderts ben Kamen Pädagogium hatte unb woran u. a. 3öt als 
Rektor wirkte. Der Betrieb ber Anstalt, an ber 1791 ein Rektor, ein Konrektor unb 
zwei Präzeptoren waren, richtete sic mit einigen Abänderungen nac einer Schulordnung 
vom Sahr 1679. Das Lateinische ftanb natürlich noc im Vordergrund, daneben sollte 
bas Sriechijche nicht vernachlässigt werben. Jeder Schriftsteller sollte buchstäblich erklärt, 
nac ber Syntar unb Etymologie durchgegangen, sein Inhalt nac ben Kegeln ber Logik 
unb Klitoris genau angegeben unb schlieszlic Redensarten baraus auswendig gelernt 
werben. Auc Sogif unb Rhetorik würben behandelt, bei letzterer namentlich auf die 
„so hoc nützlichen als nötigen Chrieen" Wert gelegt, wovon in ben oberen Klaffen 
wöchentlich eine ausgearbeitet werben sollte; auc sollte wöchentlich eine Redeübung ge- 
halten werben. Die Alusif war als allgemein verbindliches Sac mit vier Wochenstunden 
bedacht. Auc die Kealien hatten schon ihren Einzug gehalten: ben Schülern sollten 
die Anfangsgründe von Geographie unb Geschichte beigebracht werben. Die Anstalt 
biente zunächst ber Vorbereitung auf die Hochschule, doc gingen auc Kaufleute unb 
Sewerbetreibende aus ihr hervor.

Mit bem Pädagogium staub in Verbindung bas Kollegium Alumnorum, 1598 auf 
Lukas Osianders Anregung gestiftet zur Fortpflanzung ber Stubien, insonderheit aber 
Aufrichtung unb Erhaltung ber Musik. Die Zöglinge, bereu Zahl von 8—16 schwankte, 
waren ursprünglich arme Solinger Sürgersföhne, bald aber auc Auswärtige, welche 
die lateinische Schule besuchten unb sic daneben zu Privatlektionen gebrauchen lassen 
sollten. Die Kollegialen, die stets in schwarzen Kutten, Strümpfen unb Schuhen gehen 
sollten, wohnten gemeinsam im Schulhaus unb erhielten die Mahlzeiten im Spital. Sie 
waren besonders verpflichtet, ben Gesang in ber Hauptkirche zu unterstützen, in ber 
Spitalkirche allein zu versehen. Alac ber ersten Ordnung bürsten sie Sommers zweimal 
wöchentlich vor ben Häusern ber Vornehmen, während ber Weihnachtsfeiertage vor allen 
Häusern Musi machen. Später würbe zu ihrer weiteren Übung in ber Musit auf ber 
Bürgerstube von Zeit zu Seit ein Collegium musicum veranstaltet.

Daneben bestauben drei deutsche Schulen, zwei für Knaben, eine für Mädchen; 
1790 würbe bie Errichtung einer vierten Schule beschlossen, weil die Zahl ber schul
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fähigen Kinder gegen 900 betrug - denn auc die Kinder aus den Eslingischen Weilern 
mußten die Schulen in der Stabt besuchen, wenn auc die Eltern versuchten, sie in 
näher gelegene württembergische Schulen zu schicken.

Von 1726 an hatte in Ellingen als dem Sit bes Direktoriums bes Ritterkantons 
Kocher ein „adliches Kontubernium" bestanden, dessen Sründer ein ehemaliger Stiftler 
M. Christian Karl Müller war. Diese Anstalt war jedoc schon 1733 wieber eingegangen.

Am Ende bes Jahrhunderts würbe durch Lehrer am Pädagogium eine Abend- 
privatschule ins Leben gerufen, an welcher viermal wöchentlich von 5—6 Uhr in Franzö- 
sisch. Rechnen, Schreiben, Erdbeschreibung unb Aaturgeschichte unterrichtet würbe, wozu 
bald nac ber Eröffnung zweimal wöchentlich Zeichnen kam. Gesucht würbe biefe Fort- 
bildungsschule durc Pädagogijten unb Expädagogisten, die in einer Lehre waren; doc 
gab man ber Hoffnung Ausdruck, bass auc solche kommen, bie bas Pädagogium nicht 
besuchten.8)

Die wirtschaftlichen Verhältnisse boten ein wenig erfreuliches Bild. Das Gebiet 
ber Stabt war klein geblieben, bie Rivalität bes Haufes Württemberg hatte ein An- 
wachsen zu grösserem Umfang unmöglich gemacht. So war bie Stabt auf den Bejit 
von Mettingen, Hübern, Sulzgries unb ben Weilern im Haindac beschränkt — so ziemlich 
bas, was heute zur politischen Gemeinde Esslingen gehört — zusammen etwa 3/4 Quadrat- 
meilen; unb biefes Gebiet war, abgesehen von bem Rotenhanschen bezw. Speierischen 
Dorf Pfauhaufen, völlig von Württemberg umschlossen.9) Dazu kam noch etwa 1 Quadrat- 
meile Spitalgebiet mit einem Teil von Plochingen unb ben Orten Deizisau, Sirnau, 
Vaihingen unb Möhringen, aber bie beiben letzteren waren durc einen Streifen würt- 
tembergischen Territoriums vom übrigen losgelöst unb ihre Bewohner deckten ihren 
Bedarf an Kaufmannswaren unb Sewerbeerjeugniffcn gerne in bem näher gelegenen 
Stuttgart.

In ber Stabt waren nach einem 1784 aufgenommenen Kataster 795 Privathäuser, 
16 bewohnte Türme, 67 Scheunen unb nicht weniger als 13 Keltern. Die Bevölkerung 
würbe in reichsftäbtifchcn Zeiten nicht gezählt, die Schätzungen schwankten zwischen 5500 
unb 7500 für bas Stadtgebiet, für bas Spitalgebiet nahm man 5000 Seelen an.10) 
Beim Übergang an Württemberg waren es in ber Stabt 5207, in ben Filialen 1958 
unb im Spitalgebiet (ohne Plochingen, wo Württemberg bie hohe Obrigkeit schon vorher 
hatte) 3539. Diese 10 000 Menschen tonnten nun natürlich nicht für sic eine ab- 
geschlossene wirtschaftliche Einheit bilden, fonbern Esslingen war auf einen Austausch 
von Erzeugnissen mit ben umliegenden württemb er gischen Orten von jeher angewiesen 
gewesen, ihre Bewohner bilbeten einen beträchtlichen Teil ber Kundschaft für bie Es- 
linger Gewerbetreibenden unb Kaufleute, von bort her würbe bie Stabt mit Brotfrucht 
unb Schlachtvieh versorgt; in einem einzigen Jahr würben 3. 3. allein 316 Stüc Hämmel 
unb Schafe eingeführt. In ruhigen Zeiten waren auc bie Sleischpreise infolge einer 
gemeinsamen Care ganz gleich wie in Stuttgart, während bie Setreidepreise in Esslingen 
durchschnittlich etwas höher waren.11) Sobalb bie Zufuhr längere Zeit stockte, geriet 
man in Aot; man war also schon aus biefem Srunde auf ein gutes Einvernehmen mit 
Württemberg angewiesen.

Die Handwerke steckten noc völlig in ben Banden zünftischer Organisation, unb 
biefe war mit ber Zeit immer mehr verknöchert. Die guten Wirkungen, tüchtige Aus- 
bildung ber Arbeiter unb bie bem Publikum gebotene Sarantie für gute Arbeit, traten 
zurück. Da unb bort würben Klagen laut über schlecht geschulte Sesellen, unb bas 
Publikum fanb sic oft schlecht bedient, ba es an einer gesunden Konkurrenz meist fehlte. 
Denn über ihre Privilegien wachte jede Zunft mit Argusaugen. Unterstand sic ein 
Slied einer Zunft durc Herstellung eines Artikels einen Eingriff in bie tatsächlichen 
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ober vermeintlichen Rechte einer anderen, so war diese mit Klagen schnell bei ber Hand. 
So stritten sic bie Weisgerber, Kürschner unb Sattler, ein anbermal die Waffen- unb 
Hufschmiede. Innerhalb ber Zunft selbst wurde bie Konkurrenz beschränkt durc Fest- 
setzung einer Höchstzahl von Weistern ober auc durc Bestimmungen über bie Aus: 
dehnung des einzelnen Betriebs; so bürste ein Leineweber nur 4 Stühle haben, bei 
anberen Zünften war bie Zahl ber Gesellen beschränkt. Den Metzgern war sogar vor- 
geschrieben, wieviel sie wöchentlich schlachten bürsten, 3. 33. ein Schweinemetzger 2 Schweine 
unb 2 Kälber. Das waren Bestimmungen, welche jede Unternehmungslust lähmten unb 
das Erotten im herkömmlichen Geleise begünstigten. Die Aahrungsmittelgewerbe stauben 
unter besonberer obrigkeitlicher Aufsicht des Brotschauamtes unb des Fleischschätzamtes, 
welche über Einhaltung von Sewicht unb Care wachten. Bei ben Tuchmachern da- 
gegen war bie Euchichau durc bie Zunftorgane so lar gehandhabt worben, ba^ ber 
Ruhm ber Solinger Slimer unb ihr Absatz gesunken war, Württemberg für sie schon 
lange eine Aachichau eingeführt hatte unb in -Esslingen selbst Eücher aus Reichenbach 
in Sachsen feilgehalten würben. Wie man sonst ausländische Konkurrenz möglichst fern- 
zuhalten suchte, so stieß man selbst beim Suchen nac Absatz über bie Grenze hinaus 
aus ben Widerstand ber sremben Zünfte. Seit man in Württemberg ben merkantil- 
politischen Srundsat befolgte, bie Veredlung ber Rohstoffe im eigenen Lande zu be- 
günstigen, suchte man bie Einfuhr fremder Sewerbser^eugnisse zu erschweren. Wenn 
bas ben Ellingern gegenüber wegen ber später zu erwähnenden Schirmverträge nicht 
anging, suchte man bie Esslinger zum Eintritt in bie württembergijchen fünfte zu ver- 
anlassen, wie dies bei ben Alagelschmieden 1703 geschehen war, ober wenigstens zur 
Seilnahme an ben Zusammenkünften württembergischer Laden unb zur Annahme ber 
württembergischen Ordnungen zu bewegen. Beeinträchtigt würben bie Esslinger Se- 
werbetreibenben besonders auc burch bie zahlreichen württembergijchen Verbote ber 
Ausfuhr von Rohstoffen, 3- B. ungegerbten Häuten, Hasenbälgen, Wolle, Unschlitt unb 
Serberrinde. Daß infolge von alledem bas Handwert barnieberlag, war unverkennbar. 
Den Klagen hierüber hielt ber Bürgermeister Eckher in ber Schwörtagsrede von 176 
entgegen: „Ursachen, warum sic bie Sewerbsamkeit nicht hebt, sind vornehmlich bas 
verlegene Wesen, das unter ben Handwerkern herrscht unb sie wie eine gewisse Schwere 
immer nur zu dem gemeinen Schlendrian herunterdrückt, bie fehlende Nacheiferung unb 
Ehrbegierde, sich in Werfen ber Kunst hervorzutun, bie träge Einförmigkeit, bie sic 
vom Pater aus ben Sohn fortpflanzt, unb bie Alachlässigkeit ber Jugend, welche sich 
nicht so auszubilden sucht, ba^ sie zum freien Denken gewöhnt wirb unb in ihren Der- 
richtungen sic über bas Gemeine erhebt, auc ber Umstanb, bass bie meisten Hand- 
werter sic lieber von Feldbau ernähren, von ber Hand in ben Mund leben unb sic 
wenig ilühe um eine ausgebreitete Kundschaft geben." Es sind Borwürfe, bie zum 
Seil ähnlic auch ben Württembergern gemacht würben,12) zum Seil mit bem Zunft- 
wesen zusammenhingen. Pon anberer Seite würben bie Esslinger wenig später als 
inbustriös, auch in ben Handwerken, unb fleissig geschildert. 13) Besonders rührig scheinen 
bie Esslinger Papierer gewesen zu sein. Johann Sottfried Burfharbt, ber seit 1739 
gegen jährliche Abgaben von 6 Ris „groß Ubier Papier" an bie herzogliche Papier- 
Verwaltung in verschiedenen Orten des Herzogtums zum Lumpensammeln privilegiert 
war, ließ sich 1745 in einen Ufforb von 40 Ballen an bie herzogliche Kanzlei ein. 
Infolgedessen erlangte er ein Reskript (1. 9. 45), welches ihn außer in ben Esslingen 
benachbarten Flecken Stuttgarter unb Schorndorfer Amts in 10 Hintern auf 3 Jahre 
privilegierte. Schon im folgenben Sahr bat er ben Rat um ein Perbot, bie leinenen 
Lumpen zum Düngen zu verwenben, unb 1748 würbe ihm ber Ufforb entzogen, weil 
er wegen Lumpenmangel nicht bas „richtige, gar feine Papier" liefern sonnte. Der 
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Papierverbrauc scheint schon damals stark gewesen zu sein. Auf wiederholte Klagen 
des Papierers Herb verordnete ber Rat 1763, man solle ihm die Lumpen geben, denn 
das Papier fei für Schulen, Kanzleien usw. „nicht weniger als das liebe Brot not- 
wendig." Und die württembergische Regierung zwang ihn gleichzeitig wegen Papier- 
mangels, fein ganzes Erzeugnis nac Stuttgart zu liefern, sonst werbe ihm fein Sammel- 
patent entzogen. Auc die Buchdrucker besamen auswärtige Aufträge, durch die in- 
beffen ber Stabt manche Unannehmlichkeiten entstanden, während die Drucker klagten, 
durc bie Solinger Zensur werbe die frembe Kundschaft abgehalten.

An Versuchen, Fabriken unb Manufakturen einzuführen, fehlte es nicht; eine Kattun- 
manufaktur, später eine Zitzfabrik, ein Walk- unb Jndigo-WDasserwer unb eine Wolh 
garnfpinnerei seien genannt. Sie scheiterten teils an ber Kleinheit bes Absatzgebiets, 
teils an Mangel geschickter Arbeiter, nicht zum wenigsten an ber Aiszguns ber Zünftler, 
besonders gegen Fremde.

Auc ber Handel hatte seinen großen Zug mehr. Den ersten Stoß hatte ihm bie 
Verschiebung ber Handelswege unb Verhältnisse im Zeitalter ber Entdeckungen versetzt. 
Dann waren schlimme Kriegszeiten gefommen. Der Weinhandel, eine Haupterwerbs- 
quelle, hatte im 18. Jahrhundert unter dem Ausbleiben ber bayrischen Kundschaft zu 
leiben, bie durc Ausfuhrprämien nac Württemberg gelockt würbe. Der Obsthandel 
bagegen blühte, fein jährlicher Ertrag würbe 1781 auf 80 000—100 000 fl. geschätzt; 
daneben würben grössere Mengen von Sartengewächsen auf den Stuttgarter Warft 
gebracht, unb bie Eszlinger Zwiebel waren schon 1790 sprichwörtlich.14) Der Setreide- 
handel hatte wesentlich bie Stabt zu versorgen, unb bie württembergischen Behörden 
suchten zu verhindern, bah der Eszlinger Fruchtmark bem württembergischen zuviel 
Konkurrenz machte. Beim Holzhandel war Eszlingen infolge ber Verwüstung seiner 
Wälder auf die Einfuhr angewiesen; ber Handel mit bem auf Slöszen gekommenen Holz 
war monopolisiert, ebenso würbe ber Salzhandel von ber Stabt betrieben ober ver- 
pachtet. Der Salz- und Cabakhandel hatten unter den württembergischen Monopolen 
unb Einfuhrverboten zu leiben. Eine Gelegenheit, etwas zur Hebung bes Handels zu 
tun, hatte sich 1713—14 geboten, als bie württembergische Regierung ber Stabt vor- 
schlug, sic an ber Schiffbarmachung bes Aleckars bis Plochingen zu beteiligen. Mian 
hatte abgelehnt. Unb als unter Herzog Karl ber Aeckar wirf lieh schiffbar gemacht würbe, 
ba würbe Cannstatt ber Endhafen nicht zum Vorteil bes Eszlinger Handels.

Die städtischen Finanzen boten ein klägliches Bild. Die Kriegslasten bes 16. unb 
17. Jahrhunderts hatten bie Stabt schwer getroffen. Der große Brand vom Jahre 1701 
hatte auc von ber Stabt große Opfer gefordert. Dazu fam, baß bie Einnahmen eher 
zurückgingen als stiegen unb baß durc schlechte Rechnungsführung ber Stabtfaffe 
mancher Schaden erwuchs. So war man genötigt, immer wieder Schulden zu machen, 
bereu Verzinsung ein gutes Teil ber Einnahmen verzehrte. Alicht besser als bei ber 
Stabt sah es beim Spital aus. Als bie Rot immer größer würbe, hatte man sic zu 
Anfang bes 18. Jahrhunderts einen Augenblicf mit bem Bebauten an Unterwerfung 
unter Württemberg getragen, bann aber lieber 1724 unb wieder 1747 um Befreiung 
von ben Kreislasten gebeten, ba bie Einnahmen 40950 fl., bie Ausgaben bagegen 
56 591 fl. betragen, bavon allein 24 846 fl. Zinsen einer Schuld von 516 598 fl. Alach- 
bem eine Deputation bie Finanzlage geprüft hatte, würbe bie Stabt, zunächst auf 
10 Jahre, von allen Kreisbeiträgen befreit unb ein plan entworfen, wie zu helfen fei: 
Einschränkungen bei ben Beamtungen, Herabsetzung bes Zinsfuszes, 10 jährige Zins- 
Freiheit ber Anlehen beim Spital usw., Jahresbeitrag bes Spitals von 2000 fl., Er- 
hebung einer dreifachen Steuer für 3 Jahre waren bie Hauptheilmittel. Die Schulden- 
last ging bis 1784 auf 159 760 fl. herunter. Sanz geholfen war durc alle diese
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Alaßzregeln nicht, denn das Übel saßz zu tief und war mit alten Gewohnheiten und 
Einrichtungen zu fest verwachsen, namentlich war der ganze Derwaltungsapparat zu 
kostspielig für ein Gemeinwesen von der Größe Sßlingens. Die Bürgerschaft hatte 
nicht so unrecht, wenn sie die Schuld an den Mliszständen auf die Behörden schob.

Die Verfassung, wie sie im 18. Jahrhundert war, war mit wenigen Abänderungen 
die von Karl V oktroyierte, die von Anfang an mißgünstig ausgenommen worben war, 
obgleich sie zunächst keineswegs so exklusiv aristokratisch war, wie sie geschildert würbe. 
Aac Reskript von 1748 bestaub ber innere Rat aus 2 Bürgermeistern, 2 Seheimen unb 
9 Ratoverwandten „Senatoren", wovon 7 gelehrte, b. h. in praxi Juristen, 6 bes 
Rechnungswesens erfahrene Männer sein sollten, unter letzteren seit 1752 auc geschickte

Oberer Palmscher Bau. Jetzt Xleues Rathaus gelingen 
Phot. H. Mczger, «Eßlingen

Kauf- unb Handelsleute. Dazu kam 
ber äußere Rat von später 10 Mit- 
gliebern. Der innere Rat ergänzte 
sic durc Kooptation; fobann kam 
es, baß 1789 ber ganze innere Rat 
verwanbt war mit Ausnahme ber 
beiden Ratskonsulenten, bie nur 
beratende Stimme hatten. Unb bie 
im Rat vertretenen Familien be- 
setzten auc bie meisten Beamten- 
stellen mit ihren Gliebern, bie ohne 
Rücksicht auf Dorkenntnisse für bas 
einzelne Amt bie Stufenleiter durch- 
liefen. Auc bie Bestimmung über 
bie Wählbarkeit von Kaufleuten 
war bis 1795 nicht beobachtet wor- 
den. 16) Die 10 Mitglieder bes
äußeren Rates, „Assessoren", wur- 

ben zwar aus den Handwerkern genommen, aber vom inneren Rat gewählt, ber gewiß 
in ber Auswahl vorsichtig war, unb nur in seltenen Fällen, bei Steuerumlagen, Kriminal- 
fällen, Veränderung ber Statuten ober neuen Sesetzen berufen.

Was Wunber, wenn bet Groll bes gemeinen Mannes gegen bie leitenden Kreise 
immer größer würbe unb, ba er verfassungsmäßig nicht zu Wort kommen konnte, sic 
in Schmähschriften Luft machte, bis er schließlich zur Klage beim Reichshofrat führte, 
bem Beginn bes „Bürgerprozesses", ber von 1789 an sich hinzog, ohne erledigt zu werben. 
Alochte bie Bürgerschaft mit vielen Klagen recht haben — zu einem waren jedenfalls 
bie Geheimen unb Senatoren mehr befähigt als ein mehr demokratisches, temperament
volleres Kollegium, zu ben Verhandlungen mit Württemberg.

Berührungen mit bem württembergischen Herrscherhaus waren bei ber Aähe feiner 
Stammburg unb ber späteren Residenz unausbleiblich. Auc baß sie zunächst nicht freund- 
lic waren, lag in ber Watur ber Sache: ben Grafen, bie in jeder Weife auf Erweite- 
rung ihres Gebietes bedacht waren, mußte bie Reichsstadt in nächster Bähe ein Dorn 
im Auge fein; bie Stäbter sahen in jenen mit Argwohn bie Feinde ihrer Reichs- 
Unmittelbarkeit. Die Übertragung ber Landvogtei unb bie Verpfändung mancher Reichs- 
einfünfte an bie Grafen ließ bie Sefahr einer Mediatisierung noc größer erscheinen. 
Dazu kam ober vielleicht richtiger: daher rührte es, baß Eszlingen unb Württemberg in 
ben Händeln bes Reiches fast nie im gleichen Lager zu finden waren. Einmal schien 
es, als sollte Eszlingen bei bem Ringen um ben Einfluß am mittleren Aeckar obsiegen. 
Es war im Jahr 1312, als sechs württembergische Stäbte, barunter Stuttgart, eß- 
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lingisc würben.17) Die Geschichte hat damals zu Sulingens Angunsten entschieden, 
und an dieser Sachlage änderten auc die Städtekriege des 14. unb 15. Jahrhunderts 
nichts mehr. In Erkenntnis ber Aussichtslosigkeit weiterer Kämpfe suchte bann Esz- 
lingen, wie manche anderen Reichsstädte, Anschluß an die Fürsten. Zunächst fam bie 
Stabt im Jahr 1455 für 60 Jahre unter badischen Schutz, unb ba die Streitigkeiten 
mit Württemberg nicht aufhörten, trat sie 1473 auc unter württembergif chen Schirm. 
Kur noc einmal fam es zu kriegerischen Verwicklungen, als Solingen mit den übrigen 
Gliedern bes Schwäbischen Bundes gegen ben Herzog Alric zu gelbe lag. Don ba an 
herrschte Frieden zwischen ben beiben Staaten, bereu Macht immer ungleicher würbe; 
es war offizieller Srundsat in Eßlingen, „mit Württemberg gute Alachbarschaft unb 
gutes Vertrauen zu erhalten". Zu eigentlicher Freundschaft kam es äusserst selten, meist 
war bas Verhältnis wegen irgend eines Streites ein gespanntes. Kleinere Srenzfragen, 
Wilbbann, Besteuerung, Zollverhältnisse, namentlich aber Sewerbeordnungen unb Ein- 
unb Ausfuhrverbote gaben immer wieber Anlaß zu Streitereien, bei denen es oft recht 
schwer halten wollte, bie widerstreitenden Interessen miteinanber in Einklang zu bringen. 
Häufig sah sic dabei bie Stabt, auc wenn bas bessere Recht auf ihrer Seite war, 
angesichts ber Drohung mit Repressalien zum Alachgeben genötigt. All bas hinderte 
natürlich nicht, ba^ mancherlei private Beziehungen zwischen Reichsstädtern unb württem- 
bergischen Untertanen bestauben, auc zwischen ben maßgebenden Persönlichkeiten ber 
Stadtrepublit unb ben Hof- unb Regierungstreifen in Stuttgart manche persönliche 
Bande sic antnüpften, bie gelegentlich bie Verständigung bei diplomatischen Derwick- 
lungen erleichterten.

Maszgebend für bie Beziehungen zwischen Württemberg unb Solingen war noch 
im Anfang ber Regierung bes Herzog Karl wesentlich ber Schirmsverein von 1694, 
beffen wichtigste Bestimmungen waren: Der Herzog nimmt Stabt unb Spital unb ihre 
Bürger unb Diener in Schut. Die beiderseitigen Untertanen haben auf Märkten, „auc 
sonst mit aller Leibsnahrung zuführen, treiben unb tragen in unb ausser ber Stabt 
freien Handel unb Wanbel ungehindert einigen Verbots"; in einer Klausel behielt sic 
ber Herzog für kundliche hohe Aotfälle einschränkende Bestimmungen vor. Wegen bes 
Zolls sollen bie Solinger gehalten werben wie württembergif ehe Untertanen, bafür will 
Solingen einer gemeinen Fleischtar nach Gelegenheit ber Zeit zustimmen. Solingen will, 
was ber Herzog zu seinem Hoflager ober in einen Pfleghof führt, unverzollt passieren 
lassen. Wenn ber Herzog mit Heereskraft zu gelbe zieht, soll bie Stabt binnen 8 Sagen 
150 Mann, bavon ein Drittel mit langen Spieszen, ben Rest mit Musquetten, auf ihren 
Schaben unb bes Herzogs Besoldung schicken. Bei grosser Sefahr, baran auch der 
Stabt gelegen, wirb gehofft, ba^ bie Stabt ihr Möglichstes tut. Das Schirmgeld auf 
Reujahr beträgt 200 Soldgulden ober bereu Wert in Silber. Der Wortlaut hatte schon 
feit Anfang bes 18. Jahrhunderts zu Meinungsverschiedenheiten geführt, bie noch bei 
Herzog Karls Regierungsantritt unentschieden waren. Der Wert bes Schirms erschien 
ben Solinger Behörden fraglich; einer ber Ratskonsulenten führte in einem Sutachten 
als rationes contra an: Es fei Gefahr, daß bie Stabt successive in ein infeparables 
Dependens bes Herzogtums verwandelt werbe, wobei er auf {ließ, Soul unb Derdun 
hinwies, sehe man bas Kommerzienwesen als bie Seele bes Schirms an, so nütze er 
nichts, bie Solinger „werben vor völlig ausländisch gehalten". Aac manchem weiteren 
fam er zu bem Refumé, „es stünde hiesige Stabt unb Bürgerschaft viel besser auszer 
bem Schirm als in bemfelben." Der andere Konsulent führte dagegen in „Ohnmaßz- 
geblichen Gedanken" unter anderen praktischen Sründen für den Schirm ins gelb: bie 
enflavierte Lage, bie Sefahr, dasz Eszlingen, zwischen Kurpfalz unb Kurbayern ge- 
legen, bei einem Religionskrieg leicht unterworfen werben sönne, schlieszlic bie Alög- 
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lichkeit einer scharfen Sperre seitens Württembergs, wie sie einst Herzog Allric ver- 
hängt hatte.

Das Schirmgeld wurde jedesmal durch eine Deputation an das Hoflager gebracht, 
und diese zur herzoglichen Sasel geladen; einige Zeit nachher ging bann bet Stabt 
ein Stück Schwarzwild als Geschent zu. Als die Stabt in ihrer Gelbnot 1747 um 
Befreiung von ber persönlichen lleberreichung wegen ber entstehenden Kosten bat, 
erließ ber Herzog lieber bas Schirmgeld, wünschte aber die persönliche Gratulation. 
Bei dieser Gelegenheit gab er bann häufig ben Solinger Delegierten fein mißfallen 
über dies unb jenes zu erkennen, so 1752 über bie preußischen Werber.

3n Eßlingen hatten sich bie verschiedensten Werbekommandos niebergelaffen; von 
allen waren bem Herzog am meisten zuwider bie Friedrichs des Großen, bie „feine 
Leute zur Debauchierung verleiten unb bie Stabt zu einem Fallstrick feiner Soldatesta 
mißbrauchen". Mochte Eßlingen barauf hinweisen, baß württembergische Solbaten ohne 
Passeport nicht eingelassen werben, mochte man Bürger, bie bei Desertionen behilflich 
waren, mit Zuchthaus bestrafen, mochte auch der Herzog nächtelang ben preußischen 
Werbern durch Husaren auflauern lassen, bie durc ben Übereifer ihres Offiziers bis 
hundert Schritte vor bie Stabttore gingen unb so bas Eszlinger Serritorium verletzten 
alles verhinderte nicht immer erneute Desertionen. Der Herzog verlangte unter Drohung 
mit seiner Angnade Abschaffung ber Preußzen. Die Offiziere erklärten, ohne Order 
nicht gehen zu dürfen; Vorstellungen an ben König blieben meist fruchtlos; im Segen- 
teil dieser beschwerte sich unter Hinweis auf fein Recht als Kurfürst in scharfem Son 
über bie Schwierigkeiten, die man feinen Werbern mache. So befürchteten bie Behörden, 
gegen einen so großen König, ben alle Reichsstände mit befonberer Distinktion venerieren 
bem, nebenbei bemerkt, auch die Sympathien ber Eszlinger Bürgerschaft schon 1757 
gehörten — schon zuviel getan zu haben unb fürchteten, er möchte bei etwa erfolgenden 
Durchzügen bie Stabt seine Ungnade verspüren lassen. So blieb ihnen nichts übrig, 
als durc vorsichtiges Sanieren Schädigung ber Stabt möglichst zu vermeiden.

Herzog Karl seinerseits schickte nach bem Beispiel früherer Herzoge wiederholt, 
3. B. 1757 unb 1766 69, Werbekommandos in bie Reichsstadt, bie ihr Quartier im 
Lamm nahmen, nicht zum Borteil des Wirtes, bei bem sie gelegentlich beim Abzug 
1689 fl. Schulden hinterlieszen. Auc für „ein Regiment vor bie löbliche ostindische 
holländische Kompagnie auf bas Borgebürg ber guten Hoffnung" würben 1786 frei- 
willige lebige Leute von 17—40 Jahren, aber auc beweibte, welche bie Weiber zurück- 
lassen wollten, geworben.

Auc bie Wilberei bildete schon halb einen Gegenftanb von Verhandlungen, ba 
Württemberg auch in ben Eszlinger Wäldern ben Wilbbann hatte; mehr Verwicklungen 
aber riefen bie schlechte Unterhaltung ber Landstraszen im Eszlinger Gebiet, sowie Zoll-, 
Brücken- unb Weggelb hervor, welche bie Eszlinger auc von Württembergern erhoben, 
worauf ber Herzog 1749 mit bem Berbot bes Mahlens in ben Eszlinger Wühlen ant- 
wertete. Persönlich war er zwar schon im April zu Zugeständnissen bereit, „um einmal 
aus biefen Differentien herauszukommen", aber bie Verhandlungen Sogen sich hin, im 
Oktober drohte man ben Eszlingern, sie werben mit ihrem Cergiversieren ben Herzog 
noch dahin bringen, baß er wegen ber schlechten Unterhaltung ber Strecken bei kaiserl. 
Majestät Beschwerde führe. Erst am 21. Februar 1750 kam ein Bertrag zustande, dessen 
wesentliche Bestimmungen waren: Statt ber zwei Straßen, bie bisher rechts unb links 
vom Neckar führten, wirb eine Chaussee unterhalten, welche von Hedelfingen her durc 
bie Stabt nach Obereßlingen unb Plochingen führt. Die Unterhaltung übernimmt Würt
temberg gegen Zahlung von 11000 fl. unb bie Erlaubnis zum Bau einer Chaussee 
durc Baihinger Wartung (statt ber über bie Weinfteige auf Degerloc führenben Straße).
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Eßzlingen kann von Württembergijchen Untertanen — abgesehen von Suhren zum bof- 
lager und in die Prleghöfe — von geladenen Wagen, Landgutschen und ordinairen 
Güterwagen 5, von Karren 21/2, sind sie aber leer, 3 bezw. 11/2 Kreuzer Pilaster- und 
Brückengeld erheben.

Die Porliebe des Herzogs für Straßzenbauten bereitete dem Rat noc manche sorgen« 
volle Stunde; am meisten hatten die Spitalorte Vaihingen und Möhringen zu leiden, 
die mitten drin lagen zwischen Stuttgart, Hohenheim und Solitude. Schon 1750 war 
der Sorstknecht von Degerloc im Möhringer Haldenwald erschienen und hatte mit 
300 Mann eine 22 Schuh breite Allee geschlagen. Die neue Chaujjee würbe bann 
Daihingen unb Möhringen zur Unterhaltung übergeben unb bald begannen bie Klagen 
über ben schlechten Zustand, während bie Möhringer gelegentlich berichteten, in nassen 
Jahren müssen bie Bürger an ben verschiedenen Strassen ein Vierteljahr fronen. 1764 
tarnen 25 Degerlocher unb begannen auf ausdrücklichen Befehl von Serenissimus auf 
Daihinger Markung Steine zu brechen zu der Strafe von der Solitube auf ben soge- 
nannten Hasenberg; ber Herzog wolle bie Chaussee nach Leonberg bis Sakobi fertig« 
haben, hieß es. 1773 grub ein Sörster im Spitalwalb Hagenbuchen für Hohenheim; 
auf eine nachträgliche Anfrage des Oberforstmeisters bewilligten es bie Eslinger. So 
ging es fort. Die Gemeinden sahen, wie ihre Felder durc bie neuen Straßen immer 
mehr zerstückelt würben, wie durc bie Steingruben bie Anbaufläche unb ber Zehnten 
zusammenschmolz, auc wenn bie Srundbesitzer entschädigt würben. Die Erbitterung 
wuchs immer mehr, unb als 1774 von Möhringen ber Bericht einlief, daß es einer 
völligen Rebellion „allhie gleichsiehet", ba muj?te Eßlingen mit Strafen einfehreiten. 
Als ber Herzog 1788 mit ber Forderung einer Chaujjee vom Karlshof zur Echterdinger 
Chaussee auf Widerstand flieh, ba bie Böhringer eine Fortsetzung gegen bie Solitube 
befürchteten, ba brach er kurzerhand bie Schirmsverhandlungen ab unb brachte so Eßlingen 
dahin, bah man 1789 die Chaussee auf Lebenszeit (!) des Herzogs bewilligte. Die söh- 
ringer aber gingen nun zu Säten über: zunächst rissen sie bie Erajsierungepfäble aus, 
unb als später bie Bäume an ber neuen Chaussee abgeschnitten waren, fiel ber Verdacht 
auf sie. Daneben drohten sie ber Stabt mit Appellation an ben Kaiser unb begannen auch 
wirflic einen Prozefz. Es war bie Zeit, wo es auch in Eßlingen selbst bedenklich gälte.

Die Besch werben Eßzlingens über mancherlei Punkte schienen 1756 Sehör zu finden. 
Herzog Karl hatte bie Heujahrsbeputation ermuntert, bie Stabt solle sic mit ihren An- 
gelegenheiten immediate an ihn wenden unb hatte sie ber gedeihlichsten Remedur ver« 
sichert. Darauf hatte man ein ausführliches Schriftitüc am 24. Aärz eingereicht, 
freier Handel fei schon durc Kreisbefchlüffe garantiert, ber Schirm habe also mehr zu 
bebeuten, nämlich Gleichheit in ben Saften. Die Huslofung durc bie württembergiichen 
Untertanen fei nicht begründet, bie neue Akzisordnung von 1744 vertragswidrig. Dann 
famen Klagen über bie Zollbehandlung ber Eszlinger; ohnehin werbe bie Stabt ge« 
schädigt, ba Fremde Zoll ins Land , Zoll aus dem Land unb bei ber Weiterfahrt aus 
Eßlingen wieder Zou ins Land zahlen müssen. Die Spitalorte seien früher im Schirm 
besonders genannt gewesen, bas fei später unterblieben, jetzt werben sie wie Ausländer 
behandelt usw. Auc hier entsprachen bes Herzogs Caten keineswegs feinen Verheißungen. 
Hm 9. April lehnte er alle Hauptpunkte ab, ba er sie „allzutief in diejenigen Pflichten 
einfdjlagcnb befunden, womit er feinen angeborenen lieben unb getreuen Sanbesunter« 
tauen von Herzen zugetan sei." Im Dezember würbe zwar auf gemeinsame Bitten 
Eßlingens unb Reutlingens eine Sruchtsperre aufgehoben, aber sonst blieb alles beim 
alten. Don weiteren Perhaublungen war zunächst feine Rede.

Im Spätjahr 1760 erfuhr man, bah ber Kauf von Eslinger Weinen in Württem« 
berg verboten fei. Huf wiederholte Bitten um Aufhebung dieses Perbots fam endlich
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am 24- Alärz 1761 von Stuttgart die Antwort, bet Herzog habe um des Debits ber 
württembergichen Weine willen sic gezwungen gesehen, die aus reiner Gnade gewährte 
Sretheit des Reirhandels dahin einzuschränken, bah alte Weine nicht mehr getauft werden 
burfen. demgegenüber berief sic bie Stabt am 9. April auf ihr Recht, das sich aus 
dem Schirmvertrag ergebe; bet Weinhandel fei Hauptobjekt des mutuellen Kommerziums. 
Auch, wies man auf einen Präzedenzfall unter Herzog Eberhard Ludwig hin unb auf 
ein Reitript von 1751, welches Solingen unb Reutlingen von solchen Verboten erimiere, 
solange sie ben Kauf alter Weine in Württemberg gestatten, der Bescheid lautete: der 
5er30g habe selbst bie Akten durchgesehen und sic überzeugt, ba^ ber Schirm immer 
nur von ben zur Ceibeonchrung nac Solingen geführten Gegenständen verstauben worben; 
auch tonnten auf bem Umweg über Solingen ausländische Weine in Württemberg ein- 
geführt werben. Als bann im Oktober ein Diehausfuhrverbot wegen schädlichen Auf- 
taufs erlassen wurde, behüte man es — entgegen bem Schirmvertrag — auch auf Eß. 
lingen aus.

3m Sebruar 1762 zeigte sic bann, worauf es diesmal abgesehen war. Bei einer 
Besprechung zwischen bem Selinger deputierten Marchtaler und dem Erpeditionsrat 
Kessel machte dieser ben Vorschlag, bie Weinfperre solle gegen eine Celözahlung auf. 
gehoben werben, die chronische Leere ber herzoglichen Kasse begann also auc hier sich 
bemertbar zu machen. 3n Solingen war man wenig geneigt. Man vermutete, bie 
Sperre werbe nur für bestimmte Zeit aufgehoben werben, überdies werbe man durch 
die Bezahlung ben Rechtsstandpunkt für später schädigen. Aac anderen Vorgängen 
werbe man wohl 15— 20 000 fl. zahlen müssen, dieser Summe entspreche ber entftehenbe 
Gewinn nicht. Etwas anderes wäre eine genauere Fassung des Schirmvertrags, bie 
aber wohl 20 000 fl. tosten bürste, während das jetzige Schirmgeld einem Kapital von 
10000 fl. entspreche. Alan lehnte daher das Unfinnen, um Serenissimus nicht zu irri- 
tieren, unter Hinweis auf bie schlimme Finanzlage ber Stabt ab. Zwar gestattete nun 
Württemberg im Aär3 eine beschränkte Einfuhr von Fleisch, als aber bie Stabt ben 
Vorstellungen bes Erpeditionsrats Schloßzberger, bas? sie auf falschem Wege fei, solange 
sie als Becht beanspruche, was ber Herzog als Gnade zugestanden habe, kein Gehör 
scheuste, ließen bie Folgen nicht lange auf sic warten. Ein am 2. Buli erlassenes 
Sruchtaushihrverbot würbe ebenfalls auf Eßlingen ausgedehnt. Gegen bie schlimmen 
Solgen suchte man sic in Eßlingen durch Einzug aller auswärtigen Gefälle in natura 
unb durch Bitten um Zufuhr an Ulm, Reutlingen unb bie Ritterschaft zu schützen.

Ende September nahm bie Sache eine neue Wendung: der Kirchenratsdirettor 
Wittleber machte bem Bürgermeister Eckher einen Besuch. Er habe ben Herzog fonbiert, 
biefer habe zunächst erklärt, „es sei ihm nicht um eine Geldschneiderei zu tun"; auf 
leinen Vorschlag, ob bann Serenissimus nicht etwa gnädigst geruhen möchten, ber Stabt 
3u gestatten, daß sie ihre devotion durc Darschickung einer Summe Selbes bezeugte, 
habe ber Herzog enblich erklärt, wenn bie Stabt 15 000 fl. bar Selb einschicke, wolle 
er auf Sebenozeit freies Kommerzium zugestehen.18) Don Bringen aus machte man 
ben Scgcnvopcblag, man wolle für einen neuen, genauer verfassten Schirmvertrag jährlich 
1000 fl. Schirmgelb zahlen; Wittleber stellte man ein präsent in Aussicht.

Ehe barauf eine Antwort kam, berichtete am 6. Oftober ber Eßzlinger Forstmeister 
von Hcunborff, Sraf Aiontmartin habe bem Pfleger Segel in bem durc bie Säkulari- 
fatiou an Württemberg gefallenen Bebenhäuser Hof gesagt, ber Herzog wolle gegen ein 
kleines Offertum bie Sperre aufheben. Schon am 9. Oftober erschien nun Wittleber 
wieder bei Eckher unb teilte mit, ber Herzog verlange 15 000 fl., bann wolle er ben 
Schirm in aller Form erneuern. Einen Vorschlag, Nontmartin um Mitwirkung zu bitten, 
wies er als nutzlos ab. Alun begann ein wahres Wettlaufen zwischen Montmartin, ber
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Segel als Sprachrohr benützte, und Wittleder, der die Verhandlungen durch Hofvat 
Dertinger führen liesz. Die Eszlinger Seheimen, welche dieses Treiben durchschauten, 
brachen im November die Verhandlungen ab und wandten sic direkt an den Herzog. 
Der Erfolg war eine Kälbersperre speziell gegen Eszlingen und ba^ die seitherige Sperre 
bei ihrer allgemeinen Aufhebung auf Befehl des Herzogs gegen Eßlingen bestehen blieb.

Erneute Bittschriften anfangs 1763 blieben erfolglos. Sm Alai sondierte Heftel 
nochmals wegen eines Darlehens ohne Interessen. Die Sperre blieb bestehen, doch 
mussten zugunsten des Kittertantons Kocher, des Sürstenfelder Pilegers, eines Obristen 
Honold und des Papierers Herb, der an Württemberg lieferte, Ausnahmen gemacht werben. 
Kalb blühte ein fröhlicher Schmuggel, alle Überwachung durch Segel und durch einen 
als Disjitator ausgestellten Altkanonier tonnte nicht verhindern, daß sechsspännige Fuhren 
Setreibe nac Eszlingen tarnen.

Endlich erfuhr man, bass ber Herzog über bie preuszijchen Werber befonbers auf- 
gebracht fei. Kaum hatte man am 12. November 1764 bereu Abzug mitgeteilt, so erschien 
Dertinger wieber, ber auf Wittleders Krebit für ben Herzog 15—18000 fl. aufnehmen 
sollte. Schlieszlic einigte man sic auf 10 000 fl., von benen bas Spital ein Drittel 
gab, ber Rest durc Darlehen aus bem Kreis bes Kleinen Kates aufgebracht würbe. 
Dazu erhielten Wittleder 100 Speziesdukaten, Kegierungsrat Kommerell 20 Karolin, 
Dertinger 100 fl., wozu einige kleinere präsente tarnen. Um diesen preis — von einer 
Rückzahlung staub nichts in ber Quittung — hatte Eszlingen einen neuen Schirmsrezes 
(vom 22. November 1764) ersauft, ber in manchen Punkten günstiger war als ber 
frühere. Die Spitalorte waren ausdrücklich genannt; freies Kommerzium würbe zu- 
geftanben nicht nur in Diktualien, fonbern auc in allen anderen Stücken, sonderlich 
Früchten, Bau-, Brenn- und Handwerksholz, Kohlen, Kinben, auc alten unb neuen 
Weinen. Die Klausel sollte nur vom äussersten Kotfall verstauben werben. Der Schirm 
sollte 20 Sahre bauern, würbe nac beffen Ablauf bas Schirmgeld angenommen, so 
sollte „dieses alsbann vor eine wirkliche Erneurung unb Prolongation bes Schirms 
eo ipso angesessen werben."

Der Friede war nun hergestellt. An Reibungen sollte es trotzdem nicht fehlen. 
Als sic freilich Segel, ber ben Salingern wegen ber entgangenen Belohnung grollen 
mochte, wegen bes ihm abgeforberten Akzises vom Weinschant unb einer Verletzung ber 
herzoglichen Jurisdiktion im Pileghof beschwerte, zog er ben kürzeren: er besam einen 
berben Derweis unb würbe balb versetzt. Es hatte sic nämlic herausgestellt, daß er 
beim Ausschant von Wein einen Keif mit bem Konstanter Wappen ausgesteckt hatte, 
weil er bie gleichen Rechte wie ber Konstanter Hof in Anspruch nahm. Aber sonst 
gaben bie württembergischen Prleghöfe (Klaubeurer, Bebenhäujer, Adelberger, Denken- 
borfer unb Salmansweiler Hof) zu manchen Unannehmlichkeiten Anlaßz.

Als im Jahr 1770 wegen ber schlechten Ernteaussichten unb ber hohen Frucht- 
preise in ben Monaten Juli— Kovember nacheinander bie Ausfuhr von Frucht, aast- 
vieh, Unschlitt, Heu unb Öhmb, Brot, Kartoffeln unb Stroh in Württemberg verboten 
würbe, ba würben auch Eszlingen unb Reutlingen von biefer Alaßzregel betroffen. Der 
Finweis Eßlingens, ba^ Setreibe aus ber Pfalz von Eszlingen aus nach Württemberg 
weitergehe, unb bah sic bei einer versuchsweisen Sperre gezeigt habe, daß nac 40 würt- 
tembergischen Orten eine sehr grosse Quantität Brot aus Eszlingen geholt werbe, blieb 
zunächst erfolglos. Da auch bie Pfalz unb Kapern Sperren anordneten, würbe bie Kot 
immer grösser. Wie bie Stabt bem Herzog am 3. Juni 1771 vorftellte, kostete ber Laib Krot 
in Eßzlingen 4 Kreuter mehr als in württembergischen Orten, eine Hungersnot fei nicht 
länger abtuwenben, Seuchen drohen. Sleichzeitig wies man auf bie besondere Sage ber 
Stabt mitten in Württemberg hin. Daraufhin würbe wenigstens bie bisher verbotene
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Ausfuhr der Sültfrüchte von den Spitalgütern in Württemberg erlaubt. Erst am 18. Sep- 
tember, als die Ernte günstiger ausgefallen war, würbe Eßlingen von ber Sperre befreit 
gegen bic Verpflichtung, die Sperre unb die Mlaßzregeln gegen schädlichen Dor- unb Auf- 
kauf ebenfalls durchzuführen. Auc in ber Folge ging die Entwicklung immer mehr 
dahin, daß Eßlingen sic württembergischen Ausfuhrverboten u. dgl. für verschiedene 
Artikel anschloßz unb so selbst nicht von ihnen betroffen würbe.

Als ber Schirmvertrag 1784 abgelaufen war, ba begannen württembergische 3e- 
amte, weil ihnen über beffen Erneuerung sein Reskript zugekommen war, alle Handels- 
verböte auch auf Eßlingen anzuwenden. Die Stabt wanbte sic im April 1786 unter 
Hinweis auf die Annahme des Schirmgeldes mit einer Beschwerde an Herzog Karl. 
Dieser gab bem Geheimen Rat fein Mliszfallen zu ersonnen, baß er vom Ablauf des Der- 
trage nicht rechtzeitig unterrichtet worben fei; ber Eßlinger Auffassung, als fei ber Der- 
trag durc Annahme des Schirmgelds auf 20 Jahre erneuert, widersprach er energisch. 
Indessen würbe bas Schirmgeld für 1787 angenommen mit ber Bedingung, baß ber 
Schirm nur für ein Jahr verlängert fei unb wegen Erneuerung Verhandlungen statt- 
finben sollen. Damit hatte es jedoc gute Weile. Erst im Dezember würben bem Herzog 
bic Sutachten ber benachbarten Oberämter vorgelegt, welche meist bic Verlängerung für 
vorteilhaft erklärten. So nahm man bas Schirmgeld für bas folgenbe Jahr nochmals 
unter Vorbehalt an unb erst im Kovcmber 1788 traten bic beiderseitigen deputierten 
zusammen.

In Eßlingen war man inzwischen nicht müßig gewesen. Bei einer Enquete hatten 
fast alle fünfte Beschwerden vorzubringen, besonders über ben Akzis, nur bie Schuh- 
macher hatten nichts zu flagen. das Almgelteramt klagte besonders, baß durc ben 
württembergijch-bayrischen Vertrag über Salz- unb Weinhandel ber Abfaß ber besseren 
Eßlinger Weine schwer geschädigt werbe, das Bauamt klagte, Württemberger zahlen 
statt bes sonst nach Pferden berechneten Weggelds nur 5 Kreuzer vom Wagen; nun 
werben bis zu 15 Pferden gespannt unb durc bic übermäßigen Saften bie Straßen 
beschädigt, das Spital klagte befonbers über bic württembergische Auslegung eines 
Vertrags von 1447, wonac bem Spital bic Hälfte ber Strafen in Plochingen von allem, 
was nicht zur hohen Jurisdiktion gehöre, zustehen sollte, sowie darüber, baß bem Spital 
Zinsbare Süter ohne Entschädigung zum Hohenheimer Schloszgut unb zum Karlshof 
gezogen worben seien, der Forstmeister Streithoff, beffen „niedergeschlagenes reichs- 
städtisches gorftmeiftersgemüt wirklich aufgerichtet" würbe, weil er feinem Srimm über 
bie „auf eine asiatische Art bebrängte Sage bes biesfeitigen Forstwesens" wenigstens 
etwas Suft machen tonnte, führte u. a. aus, von württembergischen Untertanen stehen 
6780 fl. Strafgelber aus. Wenn bic Zeller unb Altbacher bas aus den Eßlingcr Wah 
bungen entwenbete Holz unbeschrien außerhalb ber bicfcrhalbcn gesetzten 41 Marksteine, 
ber Diebssteine, bringen, gehen sie vertragsmäßig straffrei aus; am Alacheilen werbe ber 
Forstknecht gewaltsam gehindert. Auc im Kommerzium fühlte man sic beschwert, befon* 
bers weil württembergische Untertanen, welche etwas nac Eßlingen führten, ben Zoll 
zahlen mußten, wie wenn sie cs Ausländern zuführten, unb weil für Wein aus Eßlingen 
ausländischer Zoll bezahlt werben mußte.

die württembergischen Hauptforderungen waren: 1) Steinbrechen im Spitalgebiet 
unb Anlage einer Chaussee auf Möhringer Wartung. 2) Verbot bes Mischens von 
Obstmost unter ben Wein. 3) Veitritt Eßlingens zu württembergischen Sperren. die 
Verhandlungen, über welche ber Herzog fortwährenb unterrichtet würbe, zogen sic endlos 
hin. die württembergischen Kollegien machten Punkt 2 unb 3 zur conditio sine qua 
non, ber Herzog war, nac einer Eßlinger Relation, „auszerordentlic versessen" auf bie 
Chaussee. In ber Plochinger Frage war man zu gütlichem Vergleich geneigt, weil die 
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gut fundierten Ansprüche des Spitals einen Prozeß aussichtslos erscheinen ließen. Tic 
Eglinger zeigten sic besonders zäh gegen das Verbot des Weinmischens. Seit die 
bayrischen Fuhrleute ausbleiben, werden gerade die billigen vermischten Weine viel 
begehrt. Das Derbot fei nur möglich, wenn als Entgelt Eßlingen in den bayrijchaürt- 
tembergijchen Dertrag ausgenommen werde. Als dies abgeschlagen wurde, weil die 
Zustimmung der Landschaft nötig wäre (Dezember 1788), da beharrten die EBlinger 
Deputierten auf ihrem, auc vom Sro^cn Rat gebilligten Standpunkt, weil sie Anzu- 
friedenheit und Gärung unter der Bürgerschaft befürchteten, ein Srund, dem sichauch 
der Geheime Rat „unter gegenwärtigen Umständen" nicht verschloß (November 1790); 
Schlieszlic einigte man sic dahin, das bei den zum Handel bestimmten, mit Obitmoit 
vermischten Weinen, diese Vermischung an den Säjiern deutlich angeschrieben, werben 
solle, was von einem ber württembergischen Sekretäre „als honorables Auskunftsmittel, 
um nicht ganz nachgeben zu dörfen", bezeichnet würbe. Die Zähigkeit ber EBlinger 
Unterhändler hatte in diesem Punkte gesiegt. Tic Zujicherung würbe von ihnen ju 
Protokoll gegeben.

Am 23. Dezember 1790 legte ber Seheime Rat die Eßlinger Derficherungsurfunbe 
unb ben Schirmvereinsrezeßz vor, ber bestimmte: 1) Ter Schirm bauert 20 Sahre. 
2) Erlaubnis von Kauf unb Dersaus auf Wochen- unb anderen iltärften, freien bandel 
unb Wanbel in unb außer ber Stabt. 3) Eine präzisere Raffung ber Klausel vom 
äussersten Kotfall. 4) Tie Stabt ist von sonstigen Sperren ausgenommen gegen bas 
Versprechen, bei Sperren auc bic Ausfuhr aus Eßlingen unb ben zugewandten Orten 
zu verbieten. 5) Dor Erlöschen ist Derlängerung ausdrücklich nachzusuchen. 6) Tic 
sonstigen Bestimmungen ber Schirmverträge von 1674 unb 1764 nebst Aebenrezesen 
bleiben in Kraft. Ter Rezesz trägt bas Tatum Hohenheim 27., Solingen 30. Dezember 
1790, aber erst im April 1791 würben bic Exemplare feierlich ausgetauscht, worauf 
er durch Generalrestript vom 18. April besannt gegeben würbe. An bic herzogliche 
Schatulle war biesmal nichts zu bezahlen, bagegen würben an Douceuren 75 Karolin 
verehrt; insgesamt erwuchsen ber Stabt durc bic Verhandlungen 2242 fl. Kosten. 
Tie Verhandlungen über bic noc unerledigten Beschwerden zogen sic noch einige 
Zeit hin.

Aoc im gleichen Jahr sah sic ber Eßlinger Alagistrat genötigt, des er3099 
Hilfe, in zwei Fragen anzurufen. Einmal würbe er um Vertretung ber städtischen Jnter- 
essen in dem Streit mit bem Reichsfiskal über bie von ber Stabt 1414 eingelöste, aber 
wiederholt aufs neue geforberte Reichsiteuer19) angegangen (Dezember 1791), worauf 
eine Befürwortung durc bas Kreisausschreibeamt Württemberg-Konstan er folgte. 
Der zweite Sal betraf ben Streit unb Prozeß zwischen Bürgerschaft unb Alagistrat von 
Eßzlingen.20) Als 1791 bic „Briefe aus unb über Eszlingen" erschienen, welche ben 
Standpunkt ber Bürgerschaft vertraten unb sic in ben heftigsten Dorwürfen gegen ben 
Magistrat ergingen, würben sie auc durc ben Buchhändler Söflunb in Stuttgart ver
sauft unb im Schwäbischen Merkur durc Professor Elben besprochen. Eslingen bat 
nun am 19. Buni um Konfiskation ber Schriften unb Derbot ber Derbreitung ihres 
Inhalts durch ben Merkur. Während Wetherlin bem Rat mitteilte, weder Derbot bes 
Dertaufs noc Konfiskation fei ein zulässiges Mittel, eine Schrift zu unterdrücken, unb 
bic Regierung gegen Konfiskation war, weil bic dritthalb Bogen außerhalb Sulingens 
feine Beachtung verbienen unb „ohnehin dergleichen Derfügungen gemeiniglich eine dem 
Endzweck entgegengesetzte Wirkung hervorbringen'' —, ließ ber Herzog am 1. August 
ben Dersaus bes Bestes verbieten. Elben gab eine Erklärung ab, er habe nur die 
ohnehin besonnten Hauptpunkte aus bem Prozeß ohne Parteilichkeit unb Urteil mit 
Unterdrückung alles Harten veröffentlicht.
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. Jnzwischen hatte der Magistrat am 21. Juni _ wie schon im Dorjahr bei einem 
pezidlfdl angefragt, „ob herzogliche Durchlaucht auf den künftigen Sall einer von 
der lirgerichajt unternehmenden Widersetzlichkeit - dero Schutzfürstliche höchste Jzülfe 

Erhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung gnädigst angedeihen lassen würben." 
Legierung und Geheimer Rat rieten, das Schreiben unbeantwortet zu lassen ba der 
Stand ber Sache nicht genügenb geklärt sei unb die Bürgerschaft ebensogut unter würK 
tembergiichem Schirm stehe wie ber Magistrat. Im Jahr 1797 wandten sich auch die 
Deputierten des bürgerlichen Syndikats an die in Stuttgart niedergesetzte Acquisitions. 
Deputation, verhandelten mit Herr- unb Landschaft provisorisch unb erzielten — nach 
ihrer Angabe — die allerbesten Bedingungen für die Stabt.21) gegenüber bem vom 
Magistrat erhobenen Vorwurf ber Treulosigkeit gegen ben Kaiser unb landesverrätifcher 
Amtriebe rechtfertigten sie sich, sie haben in Stuttgart nur ihren Wunsc geäußert, die 
Realisierung bleibe ausgestellt, sie werben seinen entscheidenden Schritt tun, welcher 
ohnehin bei Württemberg schwerlich gerne gesehen werben würbe, solang sic die taijer- 
liebeAlißbilligung zu befürchten hätten. 3m übrigen machten sie fein Hehl daraus, „baß 
iie sich lieber mit einem Land in Verbindung gesetzet zu sehen wünschen, bessen Grund- 
geseße jeden Einwohner gegen Gewalt unb Unterdrückung schützen, als länger in einer 
reichsfreien Sklaverei zu bleiben."

Der Prozeß selbst schleppte sieb unentschieden hin, bis die Stabt württembergiseß 
würbe, ein Ereignis, das zwar von den leitenden Kreisen Sßlingens für ben Augenblick 
schmerzlich empfunden würbe, bas aber einem durch die geschichtliche Entwicklung unhalt- 
bar geworbenen Zustand ein Ende bereitete unb ber adäquate Husbrucf von Verhält- 
nisien würbe, die sich auf wirtschaftlichem Gebiet schon lange angebahnt hatten.
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Humerungen
Eine vollständige Geschichte Eszlingens in der Zeit Herzog Karls zu geben, war 

auf dem zur Verfügung stehenden Kaum unmöglich. 3c habe hervorgehoben, was für 
das Kulturbitb ber Stabt unb für bie Beziehungen zu Württemberg wesentlich ist. Vie 
Darstellung stützt sic auf Akten bes Selinger Stadtarchivs unb des Kgl. Haus- unb 
Staatsarchivs, sowie auf Kart Pfaffs Beschichte ber Reichsstadt Eßlingen.

i) Dgl. hiezu unb zum Folgenden: Aikolai, Reise durch Deutschland und bie Schweiz- IX, 158 ff., 
Röber, Beogr.-statist.-topogr. Sexikon von Schwaben, I, 471 f., Hausleutners Schwäbisches Archiv, 
I, 261 unb Meiners, Kleine Länderbeschreibungen, II, 343.

2) Dgl. 30. I, S. 62?.
3) J. 3. Keller, Beschreibung des jährlichen Schwörtags in Eßlingen (1789 gedruckt bei 3. §, 

Hoffmann), S. 35.
4) Keller, o. a. ©., S. 16.
5) Dgl. bie ausführliche Beschreibung Kellers.
6) Dgl. über bie Kalender jener Zeit »d. I, 5. 380.
7) vgl. 30. I, S. 380.
8) Schwäbisches Correspondenzblatt für gemein» unb Privatwohl 1799, Ar. 34, 36 unb 5?.
9) Dgl. 3- 3. Keller, Eszlingen, Stöbt unb gebiet, chorographisc unb topographisch bearbeitet. 

Eszlingen 1798.
10) Aeueste Staatsanzeigen I, Erstes Stück S. 89 f.
ii) Aac ben Zusammenstellungen in ber Schwäbischen Caronis von 1786 unb 87.
12) Kifolai, a. a. o., X, 3, 44.
13) Röder, Lexikon, I, 483.
14) Fausleutners Schwäbisches Archiv, I, 264.
15) 3. 3. Keller, Eszlingen, Stabt unb gebiet, 1798, S. 11.
iß) E. Kagel, Vermutungen über ben Ursprung ber Reichsstadt Eßlingen, S. 170.
17) Württ. Jahrbücher für Statistik unb Landeskunde, 1900, I, S. 44 f.
18) Dgl. ben Kries des Herzogs an Wittleder, bei Pfaff, Solingen, S. 891.
19) vgl. Pfaff, Eszlingen, 517 ff.
20) Vgl. ausser Pfaff jetzt: A. Benz, Die letzten Zeiten ber Reichsstadt Solingen usw. in Eit- 

Veil, des Staatsanzeigers 1903, S. 33 ff.
2i) Pfaff, 925 ff. Die ersten Schriftstücke mürben schon in ben Neuesten Staatsanzeigen III (1797) 

473 ff. veröffentlicht.

Huulf Dirh!





Die freie Reichsstadt Reutlingen Brand im Jahre 1726 
Xiac einem Stic von 6. Bodenehr

ZTis Inhaber der Pfandschaft Achalm (dauernd seit 1376) waren die Herzoge von 
I Württemberg auch im Besitz von Schultheiszenamt, Zoll, Ulmgeld, Frevel und 
• — Mühlen in Reutlingen, die Zubehörden dieser Prandschaft waren. 3m 
Sahr 1500 aber, nachdem Herzog llric die auf Reutlingen bezüglichen Seile dieser 
Prandschaft an König Maximilian I. zurückgegeben hatte, verpfändete dieser sie um 
12 000 rheinische Sulden an Reutlingen, das damit erst in den vollen Besitz bet Reichs- 
unmittelbarkeit kam. Damit aber hörte für bie Stabt das Bedürfnis einer Verbindung 
mit Württemberg nicht auf. Rings von württembergischem Gebiet umschlossen, war sie 
namentlich in wirtschaftlicher Beziehung auf eine feste Regelung des beiderseitigen Der- 
hältnisses angewiesen, unb so kam man, namentlich nac Aufhören der grossen Städte- 
bündnisse, dazu, das, was man im Verein mit ben früheren genoffen nicht hatte er- 
trotzen tonnen, durc Schirmverträge mit bem seitherigen Gegner zu erstreben. Dies 
begann schon im 15. Jahrhundert. Alamentlic aber hatte Reutlingen mit Herzog èlric 
bald nac Erwerbung jener gut Pfandschaft Achalm gehörigen Rechte, im Sahr 1505, 
einen Schirmvertrag geschlossen, bet das Muster ber späteren ist. Das Schirmgeld, das 
bem Herzog jährlich für Gewährung feines Schutzes, später regelmässig am Aatthiastag, 
zu liefern war, betrug 100 Soldgulden. Der Vertrag würbe in bet Regel auf 20 Sahre 
abgeschlossen. Schon bie Bezahlung des Schirmgelds zeigt, daß sic hier ein Schwächerer 
einem Stärkeren angeschlossen hat, und es wäre wunberbar gewesen, wenn bie ihre 
Macht mehr unb mehr befestigenden unb ausdehnenden Cerritorialherren ein solches Der- 
hältnis, bas ursprünglich Rechts- unb Derkehrsgleichheit und Vermittlung strittiger 
Punkte bezweckt hatte, nicht in eine Art von Herrschaftsstellung umzuwandeln bestrebt 
gewesen wären. Bezeichnend hiefür finb 3- 33. bie in einem Schreiben ber herzoglichen 
Regierung vom 12. Februar 1756 vorkommenden Ausdrücke pactum clientelare unb 
nexus clientelaris. Besonders bei einem Fürsten wie Herzog Karl war ein solches 
Streben beinahe selbstverständlich. Diesem ftanb aber noc ein anderes Wittel zu gebot, 
um biefes Ziel zu erreichen: er nahm im schwäbischen Kreise bie Stellung eines Direktors 
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und Obristen, sowie mit dem Bischof von Konstanz, die des „kreisausschreibenden 
Fürsten" ein (I, S. 147).

Auf dieses hoppelte Verhältnis nehmen die meisten Verhandlungen zwischen Herzog 
und Reichsstadt Bezug. Anderes, was daneben in Betracht kommt, ist namentlich die 
Jagd und das Asylrecht, das die Reutlinger durch kaiserliches Privileg feit alten Zeiten 
besaszen.

Was nun die Schirmverträge ober Schirmvereinigungen betrifft, auf die sic die 
Reutlinger bei ihren Verhandlungen mit dem Herzog so gerne berufen, so gehört ber 
letzte nachweisbar abgeschlossene schon ins Jahr 1689. Derselbe wäre also schon im 
Jahr 1709 abgelaufen gewesen unb hätte in biefem Jahr erneuert werben müssen. Es 
finbet sic nun aber seine Spur von einer solchen Erneuerung. Wenn auc gelegentlich 
einmal zur Zeit Herzog Karls die Rede ist von einer solchen Erneuerung, über die 
verhandelt werben müsse (so in einer Reutlinger Ratssitzung vom 1. März 1748), so 
scheint es doc nie wirf ließ dazu gekommen zu fein, sondern offenbar ließz man eben ben 
zuletzt abgeschlossenen Vertrag als maßgebend bestehen. Auf ber Reutlinger Seite ist 
natürlich bas Interesse für den Vertrag immer ein größeres; beide Teile suchen feinen 
Wortlaut wohl auc einmal einseitig zu beuten, ober es fommt vor, baß ein einzelner 
Reutlinger Bürger feinen Schut gegen feine Mitbürger anruft, worauf die herzogliche 
Regierung ihn belehrt, baß er nur ber ganzen Stabt, nicht bem einzelnen gelte. In 
Konfliktszeiten würbe auch mit Alichtannahme bes Schirmgelds gebroht.

Die Devotion unb Untertänigf eit, mit ber bie reichsstädtischen Behörden bem 
Schirmsfürsten entgegentreten, zeigt sic in ben Formalitäten, mit benen jährlich über 
bie Ablieferung bes Schirmgelds, zu bem jedenfalls anfangs noch eine Gebühr für Zoll- 
ermäszigung fam, verhandelt würbe. Der ganze Hergang ber Sache läßt sic in ben 
Akten genau verfolgen unb er ist äusserst bezeichnend für bas Verhältnis beider Seile 
zueinander. Huf ber einen Seite eine, wohl von Ironie nicht ganz freie Aufwendung 
von Feierlichkeit, mit ber man ben um Schut Aachsuchenden, ohne sic etwas zu ver
geben, imponieren wollte, auf ber anbern untertänige Demut, bie bei ben regierenden 
Kreisen ber Reichsstadt in letzter Linie doc bem Gefühl entspringt, baß von bem guten 
Einvernehmen mit bem Schirmsfürsten bie wirtschaftliche Existenz ber üaterftabt zum 
grossen Seil abhängt. Daneben aber bas Bestreben ber Hbgefanbten, sich’s bei dieser 
Gelegenheit einmal nach Kräften wohl fein zu lassen an reic besetzten Safeln, wie sie 
in ber sparsamen unb nach bem Brand von 1726 auf lange Jahre verarmten Dater- 
stabt nicht zu finden waren. And gerade biefem Bestreben wirb von ber fürstlichen 
Seite geflissentlich entgegengefommen. Man könnte meinen, man habe sich mit ben reichst 
städtischen, ber höfischen Sitte natürlich ungewohnten Gesandten einen Spaß machen 
wollen. Freilich, bie Freigebigkeit, bie entfaltet würbe, war seine schrankenlose, denn 
bas Gelb war ein geschätzter unb oft rarer Artikel am fürstlichen Hofe, wie unter 
anderem auc ein unter bie Akten geratener Stoßseufzer eines herzoglichen Beamten 
zeigt. Andererseits bräugt man sic auch auf reichsstädtischer Seite nicht gerade immer 
zu bem Hmt ber Gefanbten: im Ratsprotokoll heiszt es einmal, bie dazu Dorgeschlagenen 
suchen sic zu entziehen unter bem Dorwande, baß es ihnen an ben nötigen schwarzen 
Kleibern fehle. Freilich, ber eine von ihnen mußte sic auch bewußt sein, baß er am 
württembergischen Hofe nichts weniger als eine persona grata fei.

Der Hergang bei ber Schirmgeldsablieferung war im einzelnen folgender: Wenn 
ber Termin ber Ablieferung, ber 24. Februar, ber Sag bes Hpoftels Matthias nahe 
war, so sandte man ein Schreiben nach Stuttgart, um bie Erlaubnis bazu zu erbitten. 
Diese würbe meist bereitwillig erteilt. Hur etwa in Konfliftszeiten, wenn einmal ber 
demokratische Geist ber Reutlinger Bürgerschaft — im Gegenfaß zur Regierung ber
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Stabt — besonders ungestüm aufbrauste, wurde, wie erwähnt, mit Verweigerung des 
Schutzes gedroht. War die Genehmigung erteilt, so reifte auf genannten Termin, der 
übrigens aus verschiedenen Sründen bann unb wann hinausgeschoben würbe (so 1750 
bis zum 14. Juni), bie reichsstädtische Deputation mit einem neuen Schreiben von 
Bürgermeister unb Rat, bas zugleich als Kreditiv biente, nac Stuttgart. Sehr be- 
zeichnend ist, wie barin bie Bezahlung bes Selbes stets als drückende Last hingestellt 
wirb. Da ist von „biesfeitigem, höchst calamitofem Zustand", von ber „in ber Asche 
schmachtenden armen Bürgerschaft", von „unsrem verbrannten Stadtwesen" ober ben 
„unverschmerzlic beklagenden Fatalitäten" bie Rede, gelegentlich auch, so im Jahr 1745, 
von „ber kriegerischen Alot bes Reichs". Aoc in ben neunziger Jahren fehlt nicht ber 
Hinweis auf diese „Fatalitäten".

Die bei ber Audienz beobachteten Formalitäten werben in einem erhaltenen Akten- 
stück genau beschrieben. Don Wichtigkeit ist dabei gleich der Anfang: „Diese Herrn 
werben nicht von Ihro Hochfürstlicher Durchlaucht selbst empfangen, sondern von einem 
besonders ernannten Seheimen Rat." Die Deputation, bie am Abend vor ber Audienz, 
also meist bem Mlatthiastag, nac Stuttgart kommt, besteht aus einem Bürgermeister, 
bem Stabtfpnbifus ober in dessen Vertretung bem Stadtschreiber, in einzelnen gälten 
finb es auc alle drei; als Furier bient ber Stadtleutnant, dazu kommen etliche Diener. 
Meist finb es etwa sechs Personen. „Diese Herren lassen durc ihren Stadtleutnant ben 
Hoffurier ersuchen, baff er möchte zu sic (sic!) kommen in bas Wirtshaus, wo sie 
logieren" (meist ber Adler). Diesem übergeben sie ihr Kreditiv mit ber Bitte, es bem 
betreffenden Seheimen Rat zu übergeben unb mit ber Anfrage, ob sie morgen zur 
Audienz kommen sönnen. Dann wirb durc ben Trabanten bes Hoffuriers ober einen 
Hofwächter in ber Schloszkapelle ber Kirchenstuhl ber Landschaft ober ber nächste, wenn 
biefe anwesend ist, „bestellt". Ist es Zeit zur Kirche, so holt sie ber Hoffurier in ihrem 
Quartier ab unb führt sie in ber Kirche in ben ihnen vorbehaltenen Stuhl. Ihre Be- 
bienten mit bem Stabtleutnant werben unterdes im Kellerstüble mit einem vorher be
stellten Frühstück aus ber herzoglichen Küche bewirtet (Suppe, ein Stück Rindfleisch, ein 
Stück Braten, Karbonabe ober Bratwürftlen, dazu Wacholderwein unb Aeckarwein). 
Aac bem Sottesdiens holt ber Hoffurier bie Herren wieder in ber Kirche ab unb führt 
sie in bie Seheime Kanzlei zur Audienz, wo sie ein Seheimer Sekretär gleich anmeldet 
unb sie gleich zugelassen werben. Aac ber Audienz werben sie vom Hoffurier in bas 
Schloßz geführt in bas dazu bestellte Zimmer, wo sie bas von ber Hoffürstlichen Küche 
gelieferte Mittagsmahl einnehmen. Die Zahl ber Sänge unb Konfektplatten, bie zum 
Mahl gehören, ist genau bestimmt. „In Sr inten aus Hochfürstlichem Keller allerhanb 
Wein, was sie verlangen". „Zum Zuspruch" werben vom Oberhofmarschallamt 3—4 
Regierungsräte geladen. Wenn sie bei ber Sasel finb, nimmt ber Hoffurier ben Stadt- 
Leutnant unb führt ihn an ben Furier- ober Kücheschreibertisch, „unb wirb bemfelben 
mit Trinken nach Senügc zugesprochen". Der Kutscher unb Dorreiter werben in ber 
Eürniz mit Ejjen unb Srinten versorgt, „so viel sie wollen". „Sollten bie Herren an 
ber Sasel ober nac Sasel sehr betrunten sein unb könnten nicht wohl zu Fuß fort- 
kommen, so wirb ihnen eine herrschaftliche Kutsche zum Heimführen gegeben; doc nicht 
aus einer Schuldigkeit, fonbern zu einer Snabe. Wann sie aber noch können fortkommen, 
so führet sie ber Hoffurier wieder in bas Wirtshaus in ihr logement, wie er sie ab- 
geholet hat." Sie werben auc im Wirtshaus samt ihren Leuten von ber Herrschaft 
„ausgelöft". Ein Kreditiv für ben Heimweg bekommen sie nicht, „sönnen also nac 
dem alten Sebrauc wieber heim fahren".

In bem Bericht, ben bie heimgekehrten Deputierten in ber Ratssitzung abstatteten, 
wirb stets hervorgehoben , daßz sie mit allen Ehren empfangen worben feien. Daß sie 

Herzog Kart von Württemberg 20



306 Elfter Abschnitt.

in Audienz einmal nur von einem bürgerlichen Seheimrat empfangen wurden, wirb 
damit besonders entschuldigt, daßz eben fein adliger anwesend gewesen fei. Auc wissen 
sie immer zu rühmen, daßz es bei Sasel am nötigen Zuspruc nicht gefehlt habe. Es 
mag scheinen, als hätten sic die Stuttgarter Herren einen Spaß daraus machen wollen, 
den Reichsstädtern eins anzuhängen; aber diese waren gewitzte und schlaue Leute, die 
zudem noc oft genug wichtige diplomatische Hufträge zu erfüllen hatten, über die bann 
wohl gelegentlich nac ber Sasel bei einem Spaziergang, wie einmal berichtet wirb, 
noc verhandelt würbe. Die von 5. Kurz in „Schillers Heimatjahren" erzählte Se- 
schichte, wonach Herzog Karl einmal Reutlinger Ratsherren nac Sübingcn gelaben und 
wohlbezecht mit einem Schwein, bas man hinten an ihrem Wagen feftgebunben, heim- 
gefanbt habe, bezieht sic auf Herzog Ludwig und wirb von den Chroniken aus dem 
Jahr 1591 berichtet (f. Sayler, Histor. Denkw. II, S. 13). Auc bie Anekdote, die 
5. Fischer im Schwäb. Wort. unter „aus" berichtet, wirb wohl auf Sage beruhen; ob 
ber Herzog je Reutlinger Abgesandte an seiner eigenen Sasel hatte, ist äußerst zweifel- 
haft. Allem nac trat er nur bei feinen Besuchen in Reutlingen in persönliche Be- 
rührung mit ben Reichsstädtern. Daß er ihnen aber bei einer solchen Gelegenheit ihre 
städtische Artillerie abgeschwatzt habe, wie ebenfalls . Kurz erzählt, ist durchaus un- 
glaublich, ba nachweislich diese Artillerie später noc bes öfteren bei festlichen Selegen- 
heiten ihre Stimme ertönen ließ. Die Reutlinger Kanonen wirb erst ber Herzog sic 
angeeignet haben, ber bie ganze Reichsstadt annektierte, ber spätere König Friedrich.

Auc in ißrem Quartier, im Adler, würben bie Gesandten, wie erwähnt, frei- 
gehalten. Es fanb hier aber auch in Zeiten, da der herzogliche Hofhalt nicht in Stutb 
gart war, bie eigentliche Bewirtung statt. Der Adlerwirt mußte bie Speisenfolge mit 
Kostenvoranschlag vorher bem herzoglichen Küchenmeister vorlegen. Speisen unb Wein 
waren reichlich bemessen. Als Kosten für eine Mahlzeit von 12 Personen werben bis 
zu 36 fl. angegeben, oft ist es auc weniger. Es scheint nun aber ber Brauc auf- 
gekommen zu fein, baß bie Gesandten (auc bie Eszlinger) in ihrem Quartier Bekannte unb 
Verwandte mitbewirteten. Der Adlerwirt erhält deshalb bie Weisung (31. März 1785), 
immer nur für 6 Personen zu decken, was sic offenbar auf ben Privatverzehr ber 
Gesandten bezieht. Auc die Erinkgelderfrage war genau geregelt: in den Hofmarschall- 
amtsaften findet fiel) ein Verzeichnis ber Personen, bie von ben Reutlinger deputierten 
Trinkgelder erhalten unb bie Angabe bes Betrags.

Was nun ben Vertrag selbst betrifft, so enthielt er zunächst bie Versicherung, baß 
bie herzogliche Legierung bie Bürger ber Reichsstadt in ihren Rechten unb Freiheiten 
schützen, schirmen unb „gelenken" wolle gleich ben eigenen Untertanen. Das war gleich 
derjenige Punkt, ber, wie er für bie politische Existenz ber Reichsstadt inmitten mäch- 
tigerer Cerritorialstaaten nötig war, so ber Stabt bem Schutzstaat gegenüber ein gewisses 
Abhängigkeitsgefühl einflößen mußte. Eine gewisse Gegenleistung für ben gewährten 
Schuß war, abgesehen vom Schirmgeld, bas in Anbetracht ber vom Herzog für ben 
Empfang ber Deputation aufgewanbten Kosten doc nur mehr eine Formsache blieb, 
bie ben Reutlingern im Vertrag auferlegte Verpflichtung, im Fall eines feindlichen An- 
griffs auf bas Herzogtum diesem 100 Mann zu Hilfe 311 schicken, bie aber nicht außer 
Lands verwendet ober in frembe Garnisonen gelegt werben sollten, unb statt derer man 
auch 300 fl. monatlich sollte bezahlen sonnen. Vielleicht mochte man fiel) an diese Der- 
pflichtung in Reutlingen erinnern, als vom Syndikus Beger am 6. Dezember 1762 in 
ber Ratssitzung über Alachrichten aus Regensburg berichtet würbe von „einem ge- 
fährlic brohenben preußischen Einfall". Sonst ist, wie wir sehen werben, in ben 
Akten von militärischen Verpflichtungen ber Stabt nur bem schwäbischen Kreise gegen- 
über bie Rede.
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Den Hauptinhalt des Schirmvertrags bilden Bestimmungen wirtschaftlicher und 
rechtlicher Art. Reutlingen war nac feiner Lage für jede wirtschaftliche Betätigung 
nac auszen und vielfach auc im Innern von Württemberg abhängig, und in der Cat 
hat es im Verlauf feiner Geschichte oft genug unter Perboten und Sperrmaszregeln aller 
Art von feiten des größeren Alachbarstaats zu leiden gehabt. So war es eine große 
Wohltat für die Bürger, baß in dem Schirmvertrag freier Verkehr auf Wochen- und 
Jahrmärkten herüber unb hinüber festgesetzt würbe. Dabei war bann allerdings die 
besondere Bestimmung angebracht, baß ben Reutlingern untersagt sein solle, was sie auf 
württembergischen Märkten an Lebensmitteln ersauft haben, zu ihrem eigenen Waß unb 
Sewicht wieber dahin zu versaufen. Da bies kleiner war als bas württembergische, 
so ließ sic wohl auf diese Weife ein Profit erzielen unb würbe oft genug auc so erzielt. 
Auc sollten Metzger unb andere Bürger, die Die im Württembergif chen taufen unb 
bas fettgemachte wieder versaufen, stets solches zuerst im württembergischen Sebiet, 
nicht im Ausland zum Persans bringen.

Was aber bann ben freien Alarktverkehr betrifft, so würbe dieser in ber Praxis 
doc mannigfach eingeschränkt durc bas Bestreben ber herzoglichen Regierung, gewisse 
Industrien dadurch zu heben unb zu fördern, baß man die Einfuhr mancher reichst 
städtischer Industrieerzeugnisse nach Württemberg nur unter sehr erschwerenden Be- 
bingungen gestaltete ober dem Bewerbe in ben Reichsstädten sonst Hindernisse in ben 
Weg legte. So lief bei ber herzoglichen Regierung im Februar 1778 eine Beschwerde 
des Reutlinger Magistrats ein gegen bas von ihr erlassene Sarn- unb Schnellerverbot, 
b. h- gegen bas Perbot, für die Perarbeitung durc Weber bestimmtes Sarn aus Würt- 
temberg in Reutlingen einzuführen. Man berief sic auf bas durc ben Schirmvertrag 
von 1689 zugesagte liberum commercium. Der Seheime Bat, dessen Vorschlag ber 
Herzog (am 2. März) auch bestätigte, war bafür, baß bem Sesuc nicht zu willfahren 
fei; man solle bie Reutlinger Leinenindustrie nicht fördern durc Bestattung ber Barns 
einfuhr. Es lief barauf eine neue Vorstellung bes Reutlinger Magistrats ein, die am 
6. August in Hohenheim ihre Erledigung fand: man solle ein Sutachten ber Webers 
meisterschaft in Tübingen unb ber Leinwandhandelsgesellschaft in Arac verlangen, bas 
negativ ausfiel mit Rücksicht auf ben beträchtlichen Handel mit gefärbter Leinwand, ber 
von Reutlingen aus betrieben werbe. Die Reutlinger berufen sic barauf, baß in ihrer 
Stabt nur 20 Weber feien, von denen einige wegen Armut bas Handwerk gar nicht 
betreiben sönnen. Die Sachverständigen erwidern: es feien in Reutlingen wenigstens 
60 Webstühle; wenn es wenige seien, brauchen diese bie Sarneinfuhr gar nicht. Es 
stecke aber wohl eine anbere Absicht dahinter: man wolle bas eingeführte Barn wieber 
auswärts versaufen. Seien aber viele Weber in Reutlingen, so brauchen diese viel 
Barn, unb um so mehr werbe bann ber diesseitige Leinwandhandel durc bie Barns 
einfuhr ins Reutlingische geschädigt. Das Reutlingische Besuch ist also um so mehr 
abzuweisen, als ber Leinwandhandel eben jetzt wieber aufzuleben beginnt unb man 
ihn nicht schädigen dürfe. Die benachbarten Reichsstädte ziehen ohnehin allen Handel 
an sich.

Im übrigen tarnen solche Wißhelligteitcn nicht erst unter Herzog Karl auf, sondern 
waren sehr alt. Schon unter Eberhard Ludwig würbe über ben Tuchhandel unb feine 
Regelung verhandelt. Aus bem Jahr 1652 liegt eine Beschwerde Reutlingens wegen 
des Perbots ber Eiseneinfuhr von württcmbergif eher Seite vor, bas wohl mit ber 1650 
erfolgten Wiederaufrichtung bes nac ber Aördlinger Schlacht niebergebrannten Eisen- 
Werts von Königsbronn zusammenhängt. Ähnliches bildet nun auch noc jetzt den Segen- 
staub von Verhandlungen zwischen Württemberg unb Reutlingen. Es liegen darüber 
eine Anzahl Schriftstücke vor aus ben Fünfziger- unb Sechzigerjahren bes Jahrhun
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derts. Wie andere Reutlinger Handwerker, so besuchten auc die Angehörigen der 
Schmiedezunft, die „Eisenarbeiter", Kagel-, Messer-, Hufschmiede, Verfertiger landwirt- 
schaftlicher Werkzeuge und Schlosser, aufs eifrigste die Jahrmärkte, besonders in den 
benachbarten württembergischen Oberämtern. Für diese war natürlich die betreffende 
Bestimmung des Schirmvertrags von großer Wichtigkeit. Da trat nun aber die herzog- 
liche Rentkammer und das „Commerzdepartement" dazwischen, die bestimmten, daßz 
nur aus württembergischem Eisen gefertigte Segenstände auf württembergischen Märkten 
feilgeboten werden dürfen, und auf diese Weife offenbar die Reutlinger Schmiede nötigen 
wollten, nur württembergisches Eisen zu verarbeiten. Dies Verbot muszte man in den 
Reichsstädten kennen; die Reutlinger verließen sic aber wohl auf ihren Schirmvertrag 
und beachteten es nicht. In den Akten ist die Sache von der Reutlinger Seite zunächst 
so dargestellt, daßz Reutlinger Eisenarbeiter völlig unverhofft beim geilbieten ihrer Waren 
auf württembergischen Jahrmärkten auf Schwierigkeiten stießen. Dabei mögen oft die 
untergeordneten amtlichen Organe es am nötigen Saft haben fehlen lassen. Seils würben 
einzelnen Händlern — angeblic auf Anstiften von Konkurrenten aus württembergischen 
Orten —, nachdem ihnen ber Zoller, ohne Einwand zu erheben, die Mlarktgebühr abge- 
nommen, die Waren konfisziert, die sie um Selb lösen mußten, teils wirb von manchen 
Oberämtern im voraus erflärt, baß man die Händler auf den Jahrmärkten nicht werbe 
feilhalten lassen. Zahlreich finb bie Beschwerden, die ber Reutlinger Magistrat in biefer 
Sache teils an bie betreffenden Oberämter, teils an bie Zentralregierung in Stuttgart, 
endlic ad Serenissimum selbst ergehen ließ. Man klagt über „die unausstehliche Kot 
unserer armen Alagelschmiede", bie bas meiste, was sie brauchen, aus bem Württem- 
bergischen begießen unb noc Selb für Steuern aufbringen müssen. Mian beruft sic 
bem herzoglichen Perbot ber Einfuhr fremben Eisens gegenüber auf ben Schirmvertrag, 
für ben man hoch willig unb pünktlich jedes Jahr bie verabredete Summe zahle. Aatur- 
unb Reichsrecht verlangen für bie Nundinae solemnes, bie Jahrmärkte, unbefeßränfte 
Handelsfreiheit (summa pleraque vendendi emendique libertas), bereu sic in ber Sat 
auch „Cyroler, Steyrer unb sogenannte Scheurenburzler" erfreuen. Am 10. Mai 1760 läuft 
bann in Reutlingen ein Schreiben ber herzoglichen Legierung ein, bas „gegen richtige 
Abtragung ber gewöhnlichen unb schuldigen Gebühren" ben Reichsstädtern auf ben Jahr- 
märften bas Feilhalten solcher Eisenwaren gestattet, bie „auf unfern herzoglichen Eijen- 
werfen nicht verarbeitet werben". Der zuletzt genannte Zujat gab bann manchen herzog- 
ließen Beamten Anlaßz, biefem Eisenhandel auc jetzt noc Schwierigkeiten zu bereiten. 
Schlieszlic wenbet sic bie Schmiedezunft an bie herzogliche Regierung (12. Mai 1761); 
diese schließt ihre Beschwerdeschrift mit positiven Vorschlägen: zunächst in provisorischer 
Weise, bann womöglich unter Abschluß einer förmlichen Konvention soll eine Kontrolle 
eingeführt werben barüber, baß bie Schmiede nur ein Quantum Eisenwaren nach WürK 
temberg versaufen, bas einem festgesetzten, von ihnen aus Württemberg bezogenen Quan
tum Eisen entspricht. Ähnliches hatten sie übrigens feßon 1756 beantragt. Der Rat 
begleitete bie Schrift ber Schmiede mit einer Eingabe »ad Serenissimum Württem- 
bergicum« (vom 10. Mai 1761), in ber betont wirb, baß sie mit Empfehlung biefer 
Dorschläge nicht auf bie Rechte verzichten wollen, bie ihnen bie reichsgesetzliche Markt- 
unb Perfeßrsfreißeit unb ber Schirmvertrag gewäßren. „Auc bei andern Völkern unb 
Kationen steht es jedem frei, bie Güter, bie er nötig ßat, ba zu neßmen, wo er sie am 
billigsten bekommt. Nirgends aber fällt es mächtigeren Kationen ein, fcßwäcßere Alach- 
barn zwingen zu wollen, etwas von ihnen ganz allein zu beziehen, was sie nötig ßaben. 
Sic finb zufrieden, an ben kleineren Alachbarn Abnehmer für ißre Waren unb Süter 
zu finden." Die herzogliche Rentkammer aber wolle ben Eisenhandel monopolisieren, 
wäßrenb doc nicht genug Eisen im Lande erzeugt werbe, man also notwendig fremdes
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Eisen bedürfe. Man möge also den Vorschlag der Schmiede annehmen. Renn man 
eine Handelsbilanz zwischen Reutlingen und Württemberg aufitelle, falle diese jedenfalls 
zugunsten Württembergs aus. — Eine herzogliche Antwort auf diese Eingabe findet 
sic nicht in den Reutlinger Akten, wohl aber noc einmal eine neue Klage wegen 
schlechter Behandlung eines Eisenhändlers vom 6. Dezember 1764. Daß aus spä- 
teren Jahren nichts mehr vorliegt, mag damit zusammenhängen, bah im Jahr 1769 
bas Königsbronner Eisenwerk an bie Familie Blezinger in Pacht gegeben wurde, wes- 
halb bie Regierung fein unmittelbares Interesse an Monopolisierung bes Eisenhandels 
mehr hatte.

Reutlingen hatte aber auc sonst noc oft Selegenheit, über wirtschaftliche B3e- 
engungen zu klagen, bie feiner Ansicht nac ber Schirmsvereinigung unb ihrer Verkehrs- 
freiheit zuwiderliefen. Da wirb bei ber Schirmgeldsablieferung im Jahr 1756 zugleich 
über ein Verbot verhandelt in Reutlingen färben zu lassen, im Jahr 1757 bei einer 
Audienz bet Herrn von Wallbrunn am 28. Februar über ein Mühlenverbot, bas wohl 
ben Württembergern untersagte, in ber Stabt mahlen zu lassen. Am 7. Dezember 1759 
wirb im Rat außer über bie Eisensperre über ein Dieht auf verbot verhandelt, bas wohl 
gegen ben obenerwähnten Handel ber Reutlinger Metzger gerichtet war. Solche Aas- 
regeln mögen oft Ausflußz einer durch mangelnde ®efügigteit ber hartköpfigen Reichs- 
ftäbter veranlassten üblen Saune, oft Mittel, sonstwie einen Druck auszuüben, gewesen 
fein. Verordnungen zugunsten unb zuungunsten ber Stabt wechseln oft rasch miteinanber. 
Für Reutlingen war eine Hauptsache, bie Zufuhr von Nahrungsmitteln aus Württem- 
berg unb bie Möglichkeit feine Jndustrieerzeugnijse dorthin abzusetzen sic offen zu 
erhalten. Die Stäbter wünschen deshalb, ba^ bie Einkünfte aus ben im herzoglichen 
Gebiet gelegenen Besitzungen von Bürgern unb Stiftungen (pia corpora) in natura, 
nicht als Geld in bie Stabt kommen. Am 18. Januar 1771 hatte man für bie »pia 
corpora« einbringlid) barum gebeten. Am 30. Januar 1771 nun wirb durc herzog- 
liches Schreiben angeorbnet, bass schuldige Zehnt- unb Sültfrüchte in natura nach Reut- 
lingen zu liefern feien; bas Schreiben schließt mit dem bezeichnenden Zujat: „welches 
aber als Gnade anzusehen fei". Hm 2. März aber wirb ben Stäbtern ber „kleine 
Frucht-, Brot- unb Mehleinkauf" in ben nächsten württembergischen Amtsstädten ver- 
boten. Am 27. September sann bann aber wieber in ber Ratsversammlung mitgeteilt 
werben, bass bie Frucht- unb Mastviehsperre aufgehoben fei. Kein Wunber unter solchen 
Umständen, bah man, wie bie Ratsprotokolle ausweifen, es sich von feiten bes Alagi- 
strats angelegen fein liess, bie herzoglichen Beamten durch Seschenke unb Sefälligkeiten 
aller Art, Weihnachtsdouceure, Fischgeschenke, Bewirtung mit falter Küche bei Besuchen in 
ber Stabt bei guter Stimmung zu erhalten. In ber Ratssitzung vom 25. Juni 1767 
ist ausdrücklich bie Rede von ber groben Bedeutung biefer „Douceure".

Ein landwirtschaftliches Erzeugnis übrigens fam auc zur Ausfuhr ins Württem- 
bergische, ber Wein, ber offenbar damals nicht bes zweifelhaften Rufes sich erfreute 
wie jetzt. Für ben Weinverkehr waren im Schirmvertrag bie zu entrichtenden Gebühren 
genau bestimmt. Allem nach aber würbe bann von Reutlingern (unb Eßlingern) noc 
ein befonberes Konzeffionsgelb für Weinhandel im Herzogtum erhoben. Dieses würbe 
bann (f. Konzept eines Schreibens vom 12. Februar 1756) widerruflich aufgehoben, 
obgleich bas vom Schirmvertrag von 1689, auf ben bie Reutlinger in ihrem Sesuc 
sic berufen, festgesetzte „freie mutuelle Kaufen unb Pertaufen" sic bloß auf bie nötigen 
Lebensmittel, nicht auf Wein beziehe. Der Srund biefer Aachgiebigkeit ist bie Befürch- 
tung, bie Reutlinger möchten auc eine solche Abgabe erheben ober feinen Wein im 
Lande mehr taufen, unb doc huben sie allein in Metzingen unb Eningen 1754—1755 
300 Eimer Wein getauft, mehr als von Reutlingen ausgeführt wirb.
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Diel Anlaß zu Verhandlungen („viel und allerlei Aneinigkeit") erwuchs ferner auc 
hier aus den Forst- und Jagdangelegenheiten. Die Stadt Reutlingen hatte im Jahr 1310 
von Sraf Rudolf dem Scherer von Tübingen, der den Schönbuc als Reichslehen inne- 
hatte, um 740 Pfund Heller das Recht erkauft, dasz ihre Bürger und Untertanen für 
ihre Zwecke, besonders Bau- und Handwerksbedürfnisse, sic für bestimmt festgesetzte 
Preise im Schönbuchwald sollten versorgen dürfen. An dieser „Schönbuchgerechtigkeit" 
hielt die Stadt eifrig fest, und sie wurde in den Schirmverträgen, auc 1689, stets von 
neuem bestätigt und blieb bestehen, bis sie unter König Wilhelm I. 1830 abgelöft würbe. 
Unter Herzog Karl war sie nun offenbar auc ein Mittel, bei anderweitigen Konflikten 
einen Druck auf die Stabt auszuüben, unb als 3. 33. 1749 eine Reutlinger Deputation 
nac Wien reifte, würbe dieser neben anberem aufgetragen, auc bie „Schönbuchsache" 
bort zu betreiben, unb am 29. Januar 1751 würbe im Rat von einem Schreiben des 
Forstamts Waldenbuc berichtet, „bap für heuer den Reutlingern fein Holz angewiesen 
werben sollte". Es kam zu Vorstellungen in Stuttgart, unb ber Forstmeister, bem man 
zuvor ein „Sischgeschenk" fanbte, würbe 311 Verhandlungen nac Reutlingen eingeladen. 
Selegentlic waren aber auc bie Reutlinger bie Holzlief er anten. So würbe am 17. März 
1752 einem Forstknecht in Pfullingen Bauholz verwilligt „um ber guten Alachbarschaft 
willen". 3m Jahr 1763 teilt ber Forstmeister von Arac mit, dasz es ber Herzog sehr 
gnäbig aufnehmen würbe, wenn ihm von ber Stabt Hagenbuchen für Einfassungszwecke 
in St. Johann geliefert würben. Ahnliches geschah 1768 für Srafeneck. Am häufigsten 
aber gaben bie Jagdverhältnisje Veranlassung zu allerhand Verhandlungen. Der Herzog 
übte im ganzen Territorium ber Reichsstadt bas Jagdrecht aus als alleiniger Inhaber, nac 
von Wagner (bas Jagdwesen in Württemberg S. 20) infolge einer Pachtung. Vielleicht 
war bics auch, ba feine Arkunden über eine Pachtung vorzuliegen scheinen, ein Über- 
bleibsel ber sonst abgelöften Achalmer Dogteirechte. Jedenfalls würbe — so in einem 
Schreiben vom 2. Januar 1756 — von ber fürstlichen Regierung ber Srundsat ausgestellt, 
ba^ bem Herzog auf bem ganzen Reutlinger Territorium Jagdrecht unb forsteiliche Obrig- 
feit zustehe, letzteres freilich nicht ohne Einschränkung, insofern sie nicht mit ber Landes- 
hoheit verbunben sei. Jedenfalls würbe den Besitzern solchen Walbs bie Freiheit ber 
Rodung, Verwanblung bes Walbs in Acker, Wiesen ober Viehweide nicht zugestanden, 
im Segenteil für den Jagdherrn in solchem Fall ein Recht auf Schadenersatz vorbehalten 
(6 fr. für den Morgen) unb bie Einwilligung bes betreffenden Forstamts, in diesem 
Fall Waldenbuch, vorausgesetzt. So würbe 3. 3. 12. April 1782 den Bewohnern von 
Bronmeiler bie Verwanblung von sechs Morgen Buchwald in Acker nur gegen diesen 
jährlichen „Kanon" von 6 fr. pro Morgen gestattet, auf bas Gutachten bes Forstamts 
Waldenbuch, daß ber „WDildfuhr" hiedurc sein Eintrag geschehe. Anvermeidlic waren 
bann natürlich häufige Klagen herüber unb hinüber wegen Wilberei unb wegen Wild- 
schadens. 3m Schirmvertrag war den Reutlingern alles Jagen unb Fischen in herzog- 
liehen Wilbbannen unb Sewäjsern streng untersagt. Doch sollte zur Zeit ber Trauben? 
reife den Bürgern erlaubt fein, Amseln unb andern Vögeln nachzustellen. Auc bas 
„kleine Weibwerf" war ihnen seit alters „aus Snade" überlassen in ihrer Feldmark, 
aber nicht im Walb unb ohne Schiessen unb „Drahtlegen". Das Legen von Selbst? 
fchüffen, bas Laufenlajsen von Hunden ohne Bengel (Prügel) war verboten. Bürger 
unb namentlich bie Scrber sollten sic wohl hüten, von verdächtigen Personen Häute 
ober Wilbpret 311 saufen. Der Übertreter ber Jagdgesetze, bie etwa in Württemberg 
in Strafe fielen, soll sich die Stadtobrigkeit nicht annehmen, im Segenteil solche, von 
denen ihnen Kunde zukam, ausliefern. Es scheint, daßz man bie Täter in solchen Fällen 
einfach auswies ober sie mit Selb strafte unb bes Bürgerrechts beraubte, so daßz sie sich 
neu einkaufen mußten. Die Bürgerschaft freilich staub stets auf feiten ber Wilberer, unb
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die Obrigkeit hat bann wohl auc einen Beschuldigten aus Surcht vor ihr zu bereden 
gesucht, sic freiwillig in Tübingen dem Gericht zu stellen. Auc in diesen Fällen würbe 
von herzoglicher Seite oft ein Druck auf wirtschaftlichem Gebiete ausgeübt. So würbe 
(16. Januar 1754) gedroht, im Falle ber Aichtauslieferung von Wilderern fein Holz 
unb feine Rotgerberrinde mehr nac Reutlingen zu liefern (f. Ratsprotokoll).

Im Schirmvertrag würbe ferner festgesetzt, das bie Untertanen des einen Seils 
bei ben Beamten des anbern ben gleichen Rechtsschutz genießen sollten wie bie eigenen. 
Sür etwaige „Späne unb Irrungen" würbe ein Austragverfahren, b. h. ein Schieds- 
gerieft in Aussicht genommen, zu bem beibe Seile je zwei „Zujätze", b. h. Beisitzer unb 
gemeinsam einen Obmann ernennen sollten. Bei Erbfällen, Freveln (b. h. Strafgelbern) 
unb Sehen sollte bas Gericht des Seils maßgebend sein, „barinnen bie Sefälle sic 
begeben". Bei Ehesachen soll, ba bie Reutlinger ein eigenes Ehegericht eingerichtet haben, 
wie sonst ber Srundjatz gelten, das ber Kläger bem „Untworter", b. h. bem Besiegten, 
vor fein Gericht folgt. Die kaiserliche Machtbefugnis sollte von all biefem nicht berührt 
werben. Später folgt noc bie Bestimmung, bie Reutlinger sollten, wenn ein württem- 
bergischer Untertan auf ihrem Gebiet Schaden stifte, fiel) begnügen mit bem Frevel, 
b. I). ber Straf- unb Entschädigungssumme, bie ber Betreffenbe etwa leisten wolle, unb 
ihn nicht überdies mit Gefängnis bestrafen, auszer in befonbers schweren gälten. So 
schien alles aufs beste georbnet zu fein. Über als ftörenbes Element blieb übrig auf 
ber einen Seite bas Bewußtsein ber größeren Macht unb ber überlegenen Situation, 
auf ber anbern ber reichsstädtische, auf seine Freiheiten eifersüchtige Erot, bas Sefühl, 
bass über ber herzoglichen Macht noc eine höhere, bie bes Kaisers stehe, ber auc jene 
ben Gehorsam schulde, ben bie herzogliche Regierung gelegentlich in bireften Worten 
von ber Reichsstadt verlangte. Vielleicht fam dazu auc bie mißtrauische Furcht ber 
unter ben Folgen bes Branbes von 1726 schwer leibenben Bürgerschaft, baß man ihre 
hilflose Sage miszbrauchen wolle.

Dies zeigt fiel) gleich im ersten Jahrzehnt von Herzog Karls Regierung in einer 
Streitsache, bie eine Reihe von Jahren fortbauerte unb bie reichsftäbtifche Bevölkerung 
in bie höchste Mufregung versetzte. Es scheint, baß nac bem dreißigjährigen Krieg, 
unter bem bie offenen Dörfer unb Gemeinden viel schwerer zu leiben gehabt hatten 
als Reutlingen selbst, bie Reutlinger in Eningen unb Pfullingen Weinberge sich erworben 
hatten, fei’s durch Kauf ober durch Verpfäubung. Später wollten bie früheren Bester 
biefe Weinberge wieber lösen; mit Eningen war bie Sache schon balb nac bem Krieg 
verhandelt worden; mit Pfullingen entstaub darüber in ber Mitte bes 18. Jahrhunderts 
ein erbitterter Streit (f. barüber auch Schön, Reutt. Sesch. Bl. 1898). die Pfullinger 
wollten 47 Morgen Weinberg am Sergenberg „lösen", bereu Verlauf angeblich nicht 
bestimmungsgemäß in Pfullingen eingetragen war. Am 11. Buli 1748 machte ber Amts: 
bürgermeister hievon Mitteilung in ber Ratssitzung. Schon fei ein fürstlicher Befehl 
angelangt, bie Weinberge — nötigenfalls, wenn niemanb zugegen fei, »in contumaciam« - 
zu „poffebieren". die Reutlinger Weingärtner weigerten sich, wohl mit Recht, bie Wein- 
berge herauszugeben. In ber Bürgerschaft herrschte wohl von Anfang an bas Sefühl, 
baß in dieser Sache nicht mit Württemberg zu verhandeln fei, bas ja doc in gewissem 
Sinne hier Partei unb Richter zugleich wäre, foubern baß man an ben Kaiser, ben 
eigentlichen unb einzigen Herrn ber Stabt, zu gehen habe, die Obrigkeit mahnte ab; 
sie hatte am 12. Juli ein notarielles Instrument nac Pfullingen geschickt, offenbar um 
bie Rechtmäßzigkeit ber bereinft erfolgten Käufe darzutun. Sm August aber sandte man 
eine Deputation nac Wien, um, wie man in ber Ratssitzung mitteilte, »propter dene- 
gatam justitiam« an ben Kaiser zu „provocieren“. Anterdesien wirb aber auc mit 
Württemberg weiter verhandelt; etliche Inhaber solcher Weinberge erklären sic zur
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Löjung bereit. Die Bürgerschaft aber erklärt geradezu, mit Württemberg in dieser Sache 
nichts zu tun haben zu wollen. Am 1. Oftober 1748 kam bann ein kaiserliches Re- 
stript, das bic Deputation mitgebracht hatte, zur Verlesung, vom Herzog werde erwartet, 
daß er „ac bero gewohnter aequanimitaet" unb bem Schirmvertrag mit weiterem exe- 
futorijchen Verfahren — es war schon Militär in die Weinberge gesandt worben — 
innehalte unb besonders ben Reutlingern ben heurigen Ertrag einzusammeln gestatte. 
Dem entfprad) bann wohl auc eine vom Stadtschreiber von Stuttgart mitgebrachte, 
am 3. Oftober im Rat verlesene herzogliche Resolution. Die Lese erfolgte, nachdem 
die Bürger zur Ruhe ermahnt worben waren, unter Aufsicht von vier Ratsdeputierten. 
Die Sache war aber unterdessen komplizierter geworben: es war zu „Schlaghändeln" 
gefommen, unb man verlangte von württembergischer Seite bic Auslieferung ber sechs 
Hauptschuldigen, die aber verweigert würbe; man wollte eine kaiserliche Entscheidung 
einholen. Die Sewalttätigkeiten erneuerten sic im Frühjahr 1749, als bie Reutlinger 
ihre Weinberge bestellen wollten, während bic Seguer behaupteten, ba^ sie diese gar 
nicht mehr betreten bürsten. Die Erbitterung wuchs; als im Februar 1749 bic übliche 
Deputation bas Schirmgeld ablieferte, ließ ihr ber Herzog sagen, er habe Bedenken ge- 
tragen, es anzunehmen, „indem eine Zeit lang zu Reutlingen solche Dinge wider Würt- 
temberg vorgehen, bie man in bic Länge nimmer ertragen sönne". Dem Magistrat 
würbe vorgeworfen, er fei viel zu mild ber aufsässigen Bürgerschaft gegenüber. Eine 
im März vom Magistrat nac Wien gefaubte Deputation fam im Juni unverrichteter 
Dinge zurück unb flagte, ihre Sache fei durch heimliche Briefe aus Reutlingen bort ver- 
borben worben. Dies bezog sic auf bie regierenben Kreise unb hatte zur Folge, bass 
bie erboste Bürgerschaft im Juli bei ben Wahlen eine gründliche Erneuerung bes Stadt- 
regiments vornahm: von 12 Zunftmeistern 3. 33. würbe nur einer wiedergewählt. Die 
herzogliche Regierung unb bie von ihr beeinflußten Kreisbehörden verlangten nun — 
sicher ohne ein Recht dazu zu haben — von ben Bürgern bie Wiedereinsetzung bes alten 
Rats unb ber alten Beamten. Am 9. Mai 1750 würbe, um einen Druck auszuüben, 
ein Kommanbo von Kreistruppen in bic Stabt gelegt. Aber bie Reutlinger fügten sic 
nicht. Der Herzog schrieb bem Kaiser (Mai 1750): Die Reutlinger weigern sic trotz 
verheißener Amnestie unb Zurückziehung ber Exekution, bie vom Kaiser für restituiert 
erflärten Magistrate unb Zunftmeister anzuerkennen, fonbern nur bie von ihnen selbst 
gewählten, benen sie gehuldigt haben, wollen sie gelten lassen. Eieber wollen sie bie 
Erekutionskosten länger tragen. „Sollen Eigensinn" nennt ber Herzog dieses Festhalten 
am alten Wahlprivileg. Die Exekution müsse also bleiben, soll aber nur ben Wider- 
spenstigen zur Last fallen. Der Herzog meinte weiter, bie nac Reutlingen gefaubte 
Subdelegation länger bort zu lassen, habe feinen Zweck, ba bic für eine Untersuchung 
nötigen Hauptpersonen (es war befonbers ein Senator Fischer) in Wien weilen als 
Deputation ber Bürgerschaft unb ber neuen Beamten. Einen Scfrctär dazulassen ge- 
nüge, um bic Form aufrecht zu erhalten. Aber ba ber Kaiser ben Beginn ber Unter* 
suchung wünsche, soll dies geschehen. Aur möge man endlich bic Reutlinger Deputation, 
bic ber Stabt nur große Kosten mache, heimschicken unb verhüten, baß bie Reutlinger 
immer wieber sic auf ben Kaiser berufen sönnen. Man solle ber Stabt gegenüber be- 
tonen, man sönne deshalb bic alten Beamten nicht „eliminieren", weil diese mit bem 
Ökonomie- unb Schuldentilgungsplan zu schaffen gehabt haben, ben bie Kommission ent- 
worfen habe, bereu Aufgabe gewesen war, bic infolge bes großen Brands verwirrte 
finanzielle Eagc ber Stabt zu orbnen. Vielleicht war es auc fein Zufall, baß gerabe 
jetzt (am 25. Mai 1750) von ben Kreisbehörden in Ulm ein Ersuchen einlief, man möge 
durc bie in ber Stabt weilende Erekution auc bic Selber eintreiben lassen, bic diese 
noch an die Kreiskasse schuldete. Man glaubte jetzt Zeichen von Unterwürfigkeit in ber
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Bürgerschaft zu erkennen: am 29. Mai wurde diese von ber kaiserlichen Kommission 
für die alten Beamten (die „Präterierten") in Pflicht genommen; am 6. Juni bat man 
von neuem, das Schirmgeld abliefern zu bürfen, beffen Überbringung diesmal suspen- 
pendiert worden war. Es kam aber anders, als all dies erwarten liesz. Aoc weilte 
in Wien, trotz aller Anfechtung, ber Reutlinger Senator Sicher. Aac zweijähriger 
Abwesenheit sonnte biefcr am 17. März 1752 bem Rat berichten, daß das Wahlprivileg 
durch kaiserliches conclusum wiederhergestellt fei. Aber auc die Weinbergsache fam 
schlieszlic zu einer für bie Reutlinger nicht ungünstigen Entscheidung. Der Versuch, ber 
allem nac von württembergischer Seite gemacht worben war, biefe vor bas herzogliche 
fofgericht zu ziehen, war misslungen, unb man fam auf bas, was nac ber Schirms- 
Vereinigung von Anfang an bas Gegebene war: man beschritt ben Weg des Husträgal* 
verfahrens. Schon im Herbst 1749 war man biefem Bebauten nahegetreten , unb im 
Januar 1750 waren Dr. Schöpi unb Prof. e. o. jur. lat. Harpprecht zu „Zusätzen" 
ernannt worben. Im Sommer 1752 war bann von bem nac Pfullingen entsandten 
Regierungsrat Renz ein Vergleich vermittelt worben, ben auc ber Herzog sic unter 
gewissen Bedingungen „wohl gefallen liesz", obgleich, wie man gemeint hatte, „Seine 
Hochfürstliche Durchlaucht nicht nötig hätten, mit Reutlingen zu verhandeln." Die Reut- 
linger behielten bie Weinberge; bie Pfullinger verzichteten, zunächst auf 50 Jahre, auf 
bie Lösung unb erhielten von ber Reutlinger Armenpflege etliche Äcker; bie Steuern, 
bie bie Reutlinger für ihre auf württembergischem Gebiet liegenden Weinberge zu zahlen 
haben, würben auf 150 fl. festgesetzt. So soll ihnen „bie Strafe wegen ber Derände- 
rung in ben Weinbergen, bie sie nicht angetündigt, völlig nachgelassen werben". Damit 
soll bas Zurückweichen ber herzoglichen Regierung offenbar bie Form eines Snadenatts 
erhalten. Übrigens war es nicht bas letztemal, das bie herzogliche Regierung sich mit 
einem Wahlkonslikt in ber Reichsstadt zu befassen hatte: im Sahr 1767 kam ein ähn- 
licher galt vor; bie bei ber Wahl „präterierten membra" bes Rats wanbten sic an 
ben Reichshofrat, ber durc das Kreisausschreibamt, b. h. ben Herzog, mit einer 
Erefution brohen lässt. Es kam aber nicht dazu unb überhaupt zu seinem schweren 
Konflift.

In biefem Falle, zumeist aber auch in ber pfullinger Weinbergsache, ist es ber 
„freisausfehreibenbe" Fürst, ber in bie städtischen Angelegenheiten eingreift; nur dieser 
sonnte Gehorsam verlangen, sonnte versuchen, in Wahlangelegenheiten feinen Willen 
Zur Geltung zu bringen. Das Schirmverhältnis war mehr ein Privatverhältnis; bas 
Reich als solches hatte damit nichts zu tun. Der Kreis bagegen ist nach Reichsrecht 
bie vorgefeijte Behörde feiner Mitglieder. So greift ber Kreis auc in ihre finanziellen 
Verhältnisse ein; er will sie leistungsfähig erhalten. n Reutlingen finden wir eine 
Kommission bes Kreises tätig, bie nach bem Brand von 1726 bas Ökonomiewesen ber 
Stabt orbnen, gelegentlich ein Anlehen vermitteln soll. Bis 1756 ist sie bort; in dieses 
Jahr fällt ihre Zurückziehung, verbunden mit einer Remuneration ber Beamten. Auc 
ein Steuernachlai unb „Eremptionsjahre" werben mehrfach erwähnt. Dabei aber hören 
bie Klagen ber Generale unb Kreisbehörden über unterlassene Refrutenftellung für bie 
Kreistruppen unb rückständige Beiträge in bie Kreisfaffe in all diesen Jahren nicht auf. 
Leider hören wir nichts bavon, wie es im Siebenjährigen Krieg einem etwa zur Reichs- 
armee gestellten Reutlinger Kontingent ging. Huf bie Besinnung ber Bürgerschaft weist 
wohl eine Notiz aus ben Ratsprotofollen vom 7. Dezember 1759 hin, wonach für bie 
Stadtbibliothet einige Exemplare einer „Helden-, Staats- unb Lebensgeschichte" Sried- 
richs II. anzuschaffen seien. Im selben Jahr wirb über bie Ausweisung von nach 
Reutlingen geflüchteten lebigen Burschen aus Württemberg („Auswahlsflüchtlingen") 
verhanbelt. Der Rat erläßt ein strenges Gebot aus Furcht vor Repressalien. Trotzdem 
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erscheint noc ein württembergischer Offizier, um sie aufzusuchen. In späteren Jahren 
setzt den Rat gelegentlich noc der Aufenthalt preuszischer Werber in Verlegenheit.

Auc die Polizeimaßzregeln des Kreises gegen Zigeuner und Vaganten werben natür- 
lic auf bas Sebiet ber Reichsstadt ausgedehnt und hier bekanntgemacht. In einem 
herzoglichen Schreiben vom 6. Februar 1747 wirb bem Rat besonders eingeschärft, 
bie Reutlinger Untertanen vom „Huslaufen über die Grenzen" abzuhalten. Der Rat 
sagt dies zu, bittet aber, etwa trotzdem eingefangene Reutlinger nicht gleich ins Zucht- 
haus, fonbern in bas nächste Reutlinger Dorf abzuliefern. Bei einer geplanten Streife 
ist bas Ziel, bas Sesindel gänzlich zu „exterminicren", b. h. wohl über bie Grenzen des 
Kreises zu schieben.

In einem Fall trat offenbar bie herzogliche Regierung ber Reichsstadt behutsam 
gegenüber: nämlich wenn es galt, bie Huslieferung eines „Asylanten", b. h. eines ins 
Reutlinger Asyl geflüchteten Totschlägers zu verlangen. Mian befanb sic hier einem 
kaiserlichen Privileg, b. h. einer vis major gegenüber (f. Dr. Ch. Drück, bas Reutl. 
Asylrecht, Württ. Vierteljahrshefte 2. 5. IV). Man berief sich bann wohl, wie in bem 
bekannten Fall des Metzgers L. Lust, auf bas Alachbarschaftsverhältnis , allerdings in 
„ernstlichen terminis" unb betonte, baß man auf ausdrücklichen Befehl des Herzogs 
hanble. Um beffen „schirmsfürstliche" Huld sic zu erhalten, beschloß in diesem Fall 
ber Rat nach langem Schwanken bie Auslieferung gegen einen Kevers, ba^ dieser Schritt 
fein Präjudiz bilben solle und gegen Ersatz ber verursachten Kosten (f. Drück, besondere 
Beilage 8- Staatsanz. f. X., 1902, S. 33 .). Sonst hatten bie Reutlinger wenig Lust, 
bie Verfolgten auszuliefern. Wollte man auf bie Bestrafung nicht von Hnfang an ver- 
zichten, so sonnte man durc ein Reutlinger Gericht eine Entscheidung herbeiführen 
lassen, was aber Kosten verursachte. Gelegentlich wurde einfach ber nächste Beamte 
beauftragt, nach einem Asylanten fahnden zu lassen unb ihn „beim Kopf zu nehmen", 
falls er sic außerhalb des reichsstädtischen Gebiets zeige. Einmal glaubte man auc in 
einem solchen Asylanten den berüchtigten „Sonnenwirtle" entdeckt zu haben, was sic 
aber als Täuschung erwies (f. Schön, Reutl. Gosch- Bl., 1907, S. 85).

Je mehr nun bei ber herzoglichen Regierung ber Grunbfaß herrschte, von ihren 
Rechten ber Reichsstadt gegenüber nichts aufzugeben, ja sie nach Kräften zu erweitern, 
befto mehr waren bie leitenden Kreise ber Stabt — im Unterschieb von ber demokra- 
tisch gesinnten Masse ber Bevölkerung — bestrebt, bie Person bes Schirmsfürsten günstig 
gegen bie Stabt zu stimmen ober, wie man sagte, bie „schirmsfürstliche Huld" bes Herzogs 
sic zu bewahren. Dies zeigt sich nicht allein in ber bevoten Ausdrucksweise, bereu 
man sic in ben Schreiben an seine Regierung bediente, fonbern auc sonst. 3m Jahr 
1746 3- B. gelangt bie Alachricht in bie Stabt, baß ber Herzog ein Treibjagen in ben 
Walbungen ber Stabt veranstalten wolle; man möchte ihm ein präsent übergeben, zu- 
gleich über auc ber Stabt Angelegenheiten „präsentieren". 3n Anbetracht ber „Unver- 
mögenheit" ber Stabt beschließt man, ihm eine braune Stute zu schenken, bie man im 
Spital stehen hat, mit ber Bitte, vorlieb zu nehmen. Auc später wirb ber Herzog, 
wenn er bie Stabt passiert — etwa auf bem Weg nach oder von Grafeneef — bewirtet. 
Ohne viel Hufwanb; es handelt sic meist um Kaffee unb Kuchen. Auc am 6. April 
1770, wo bem Herzog bei feiner „Vorbeipaffierung" von morgens 7 Ahr bis mittags 
12 Uhr „aufgewartet" wirb, betragen bie Kosten nur 3 K. 4 fr., später einmal 
6 K. 50 fr. Daß ber Herzog bei solchen Gelegenheiten sic eine gewisse Popularität 
bei ber Bevölferung erworben habe, ist nicht anzunehmen; er fam sicher nur mit ben 
leitenden perfönlichfeiten in Berührung, unb bie Masse ber Bürgerschaft sah eher scheel 
zu ber Sache. Dem Herzog würben aber auch in feine Residenz, wenn er etwa nac 
längerer Hbwefenheit zurückgekehrt war, Begrüßungsschreiben geschickt, unb am 17. Juni
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1765 wirb in der Ratssitzung beschlossen, ihm „in feine in Ludwigsburg zu errichtende 
Bibliothet aus ber Stadtbibliothet ein altes, rares Heldenbuch, bestehend in Kupfer: 
stichen, Lustkammer unb Porträts aus dem Schloß Ambras in Eyrol" zu verehren. Bei 
alldem aber handelt es sic um klug berechnete maßregeln von Männern, die auf ihrem 
engbegrenzten Gebiet schlaue Politiker waren unb die bie schwere Aufgabe hatten, ber 
von allen Seiten auc auf bas „Schutzgebiet" anftürmenben §lut absolutistischer Beitre- 
bungen einen Widerstand zu leisten, ber auf bie Dauer freilich seinen Erfolg mehr 
haben konnte.

Quellen

Auszer ben im Text genannten Werten unb Arbeiten würben benü^t bie Akten 
des Kgl. Geh. Haus- unb Staatsarchivs unb bes Reutlinger städtischen Archivs, sowie 
bie Ratsprotokolle ber Reichsstadt.

Cuuari Crihenmajer





Die freie Reichsstadt Alm 
Prospekt von Jacob Andreas Friedrich

a
ber die Beziehungen der Reichsstadt Alm zum Herzogtum dürttem- 
berg unter der Regierung Herzog Karls liegen im Ludwigsburger
Archiv einige Schriftstücke, auf welche nachstehende Darstellung ausschließlich 

gegründet ist. Die Schriftstücke beziehen sic meist auf wirtschaftliche fragen ober auf 
bie inneren Zustände Ulms selbst, welche dadurch etwas weiter aufgehellt (werden 
(vgl. meine politische Beschichte ber Reichsstadt Ilm in ber Oberamtsbeichreibung von 
1897, S. 149 ff.).

Was bie wirtschaftlichen Fragen angeht, jo hatte die Stadt nlm 1742 für 
bas in ihren Mauern stehende württembergische Kreiskontingent täglich eine Anzahl 
Brotportionen zu liefern unb suchte im Januar darum nach, daß bafür bie Früchte aus 
ben nächstgelegenen württembergijchen Stäbten unb Ämtern in natura angeichasit würben, 
was auf einigen mangel an Brotkorn beutet. Der Administrator bes 14jährigen $er30gs 
war bereit, ber Stabt barin unter ber Voraussetzung zu gratijizieren, daß Rentkammer 
unb Kirchenratskollegia bie Lieferung für angängig erklärten.

Am 30. September 1779 entstaub zwischen bem herzoglichen Oberforstamt beiden- 
heim unb bem ulmischen Forstamt Altheim eine Meinungsverschiedenheit über bie 
Frage, ob bie vier württembergijchen Gemeinden Haujen, Heuchlingen, Heldenfingen unb 
Gerstetten, Heidenheimer Oberamts, bas Recht hätten, ihre Schweine ins Ulmische zu 
treiben, um bort ben Hckeric (bie Eicheln) zu fressen. Die Streitfrage war älteren 
Datums, unb 1775 hatten bie Ulmer 16 württembergische Schweine gepfänbet, welche 
bedauerlicherweise 1779 noch in ulmischer Haft waren. Der Rat von Ulm fanbte, 
um Weitläufigkeiten zu soupieren, feinen Stabtamtmann Schlaich nach Stuttgart, bannt 
— weil in biefem Jahr ber Hckeric sehr gut geraten war — ben Gemeinden ber eigen- 
mächtige Hckerichsbejuc in Ulmensi beizeiten verboten werbe. Der herzogliche Seheime 
Rat beschloß, weil ein Prozesz toftfpielig wäre unb ber Musgang nac ben Verträgen 
zweifelhaft erscheine, ben Regierungsrat Wächter als referens in causa an Ort unb 
Stelle zu schicken, bamit er bie Hegend mit bem Oberforftmeifter, bem Oberamtmann unb 
ben Vorstehern ber vier Gemeinden bereite unb mit Ulm sowohl wegen bes Distrikts, 
wo künftig bie vier Gemeinden zum Eichelwesen berechtigt fein sollten, als wegen ber 
16 Stück gepfänbeten — mittlerweile wohl etwas zäh geworbenen — Schweine eine gütliche 
Abkunft treffe. Ohne Zweifel ist so verfahren worben; ber Herzog genehmigte jeden- 
falls in Hohenheim am 2. Oftober 1779 Wächters Senbung, drückte aber feine Er- 
Wartung aus, bap Wächter alles Ernstes aufgegeben werbe, bas Beste ber herzog- 
lichen Kommunen zu besorgen. Die Wendung ist ein Anzeichen jener gürforge für 
bas Land unb sein Wohl, welche Herzog Karl in ber zweiten bälite feiner Regierung 
betätigte.
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Im Mai 1787 beschwerte sic Ulm auf dem Kreiskonvent darüber, dasz schwei 
zerische Negozianten im schwäbischen Kreis häufig die rohe Leinwand auf- 
und verkaufen und damit dem inländischen Leinwands-Commercio offenbaren Alachteil 
zufügen. Serenissimus verfügte darauf, das die Kegierung ein Gutachten erstatte, wie 
dergleichen Beschwerungen in den herzoglichen Landen abgeholfen zu werben pflege, damit, 
für den galt die ulmische Beschwerde zum Portrag komme, das herzogliche Kreisdiret. 
torium entsprechend angewiesen werben tonne.

Das letzte in diesen Zusammenhang gehörige Schriftstück ist vom 15. September 
1789 datiert und nimmt Bezug auf eine Beschwerde, welche Ulm wegen einer vom 
Oberamt Blaubeuren verfügten Holziperre eingelegt hatte. Aus ber vom 
Geheimen Kat (gezeichnet Kniestedt, Bühler) angestellten Untersuchung des Falls ergab 
sich, daß bisher seitens Württembergs nie eine Holziperre gegen Ulm verfügt worben 
war, „sogar nicht 1780 unb 1788", weil man das wechselseitige Commercium mit Ulm 
beibehalten wollte. Tagegen war seit 1712 durch einen Landvogtsrezeß, ber auf ältere 
Verordnungen sich stützte, ber wucherliche Holzaufkauf zum Zweck des Wiederverkaufs 
untersagt worben; die herzoglichen Untertanen würben verpflichtet, höchstens dasjenige 
Holz, das sie aus ihren eigenen Wäldern nach Abzug ihres Bedarfs übrig hatten, nach 
Ulm zu veräußern; dazu sollten sie aber jedesmal einen Passierschein vom herzoglichen 
Obersorftamt zu Blaubeuren sic ausbitten unb ihn an ber Grenze vorweifen. Gegen 
diese Verordnung hatte ber Bauer Loser von Ernstenkuc gefehlt, weil er 5013 ohne 
Passierschein an ulmische Untertanen abgeben wollte, unb die Husfuhr war ihm bloß 
solang verboten worben, bis er bie Orbnung beobachte. Tiefer Sachverhalt sollte bem 
Ulmer Kat mitgeteilt werben, unb bie Sache sollte damit auf sic beruhen.

Man hat bei allen diesen Dingen ben Eindruck, daß zwischen Ulm unb Württem- 
berg ein freunbliches Verhältnis obwaltete unb beide Teile bemüht waren, einanber 
möglichst entgegenzukommen unb auftauchende Streitfälle in versöhnlichem Seist zu be- 
handeln. Derselben Srundstimmung entspringt bas Verhalten bes Herzogs bei einem 
Fall, ber sehr mobern anmutet: bei einer Soldatenmiszhandlung. Aac einem 
Schreiben bes Ulmer Kats vom 3. Muguft 1755 hat ber ulmische Sarnijonshauptmann 
Mi brecht Konrab Besserer von Oh als in gen feinen unterhabenden Führer 
Johann Seorg Wüller am 10. Mai bes Worgens früh nac geschlagenem Morgen- 
gebet wegen unschicklich gestellter Wache mit Stockjchlägen bergeftalten empfinblich trat 
tiert, daß derselbe gleich Oags barauf, nachdem er am 10. Mai noch für einen anbern 
seiner Kameraben auf ber Wache geblieben war, sic hatte zu Bett begeben unb bisher 
mit innerlichen unb äußerlichen Arzneimitteln hatte versehen werben müssen. Ter Kat 
verhängte über ben Kapitän v. Besserer sofort Hausarrest; ba aber bie Mnorbnung 
eines förmlichen Kriegsparere deshalb nicht möglich war, weil der ulmische Obristwacht- 
meister Karl Felician Freiherr von Welfer wegen naher Verwandtschaft babei nicht 
präsidieren tonnte, so bat ber Kat ben Herzog in fubmiffeftem Respekt unb devotester 
Veneration, durch einen Obristwachtmeister unb dazu gehörige Offiziers von feinem 
Kreisinfanterie-Regiment ein förmliches Kriegsparere, wie Besserer in Rücksicht ber von 
ihm vorher schon begangenen dergleichen Exzessen unb mit Reflexion auf bie Kosten, 
auch allenfalljige Schadloshaltung sträflich anzusehen fein möchte, abforbern unb bem 
Kat in gnädigst beliebiger Bälde zugehen zu lassen. Ter Herzog überwies bas Sesuc 
bem geheimen Ratskollegium, unb dieses schlug vor, ba bas herzogliche Haus ber 
Stabt Ulm um ihrerseits beständig kultivierter guter Alachbarschaft willen in allen billigen 
Dingen dahero jederzeit zu Handen gegangen fei, dies auc in diesem Fall zu tun, mit- 
hin durc Mieberfeßung eines förmlichen Kriegsrats unter Zuziehung bes sachkundigen 
Hauptmanns unb Auditeurs Weinmann bas nachgesuchte Kriegsparere abhalten zu lassen.
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Die Kosten des Verfahrens, von welchen im magistratischen exhibito nichts stehe, sollen 
so schuldigst als billigst abgeführt (von Ulm getragen) werden. Der Herzog trat diesem 
Dorschlag denn auch bei; es wurde ein Kriegsgericht von sechs Offizieren und zwei 
Fähnrichen unter dem Vorsts des Oberstleutnants v. Sincfersborff niedergesetzt, 
wobei Besserer vorher gefragt wurde, ob er jemand von den Richtern ablehnen wolle. 
Über das Urteil liegt fein Schriftstück vor.

In zwei Fällen aus den Jahren 1773 und 1780—81 gaben die zerrütteten 
inneren Verhältnisse des ulmischen Gemeinwesens Anlaß zu einem Ein- 
greifen des Kaisers, wodurch Württemberg in Mitleidenschaft gezogen würbe. 3m ersten 
Jahr wanbte sich, wie es scheint, Ulm selbst an ben Kaiser, um seine Erlaubnis zur 
Abtragung seiner Festungswerke unb zum Verkauf beihabender Artillerie Zu erlangen; 
offenbar verursachten bic Festungswerke Kosten, denen Ulms heruntergekommene Finanzen 
nicht mehr gewachsen waren. Der Kaiser erteilte feinem Gesandten beim schwäbischen 
Kreis, bem General Freiherrn v. Ried, ein Krebitiv allgemeiner Art, ohne ben genauen 
Auftrag zu formulieren; ber Rat von Ulm bat bann Ried, auc in fein ganzes 
Stadtwesen Einsicht zu nehmen, unb Ried 309 nac Schluß des Kreisfonvents ben 
Kanzler bes Bischofs von Konstanz, Herrn v. Hauser, hinzu. Es würbe auf Grunb 
ber Beratungen ber beiden mit einem Ratsausschuß ein Protokoll aufgezeichnet unb 
von Ried eine Relation ad Augustissimum verfaßt. Aac erfolgter kaiserlicher Appro- 
bation verhieß Ried wieber nac Ulm zu fommen unb bas in Vorschlag Gebraßte 
ZU vollziehen. Durc biefen Vorgang füllte sic Württemberg, bas mit bem Konstanzer 
Bischof Zusammen bas Kreisausschreibamt inne hatte, verletzt, weil nac feiner Auf- 
faffung eine solche Sache nicht ministerialiter (durch einen kaiserlichen Minister) zu er- 
lebigen war, fonbern vor ben Reichshofrat gehörte, ber bann auf Erteilung eines Auf- 
trags zu erkennen unb ben Huftrag bem Kreisausfehreibamt zu übertragen hatte. Allein 
man kam in Stuttgart zur Erkenntnis, das doc eigentlich eben derjenige Reichsstand, 
ber so wie geschehen behandelt werbe, in erster Linie „feine Erception zu machen", 
also sic zu beschweren hätte; ba Ulm aber selbst biefen Modus angenommen habe, 
auc zu begreifen fei, warum es geglaubt habe, ihm werbe auf biefem süßeren Weg 
leichter unb ohne so grosse Kosten geholfen werben als durc ein ausführliches unb 
förmliches Anbringen beim Reichshofrat, wobei Kosten auf liefen, so ließ ber Herzog bic 
Sache um so mehr auf sic beruhen, als ihm ber Bischof von Konstanz, Franz Konrab, 
Freiherr zu Kott, Kardinalpriester ber heiligen römischen Kirche, durch ein Schreiben 
aus Bohlingen vom 29. September 1773 hoc unb teuer versicherte, daß Ulm selbst ben 
Freiherr v. Ried ersucht habe, als erbetener Vermittler sic seines Ökonomiewejens 
anzunehmen, unb es ber Stabt wohl zu gönnen fei, wenn sie ihrem nahen Verfall ohne 
foftbare Weitläufigkeiten Hilfe unb Kettung schaffen sönne. Der Konftanzifche Kanzler 
hatte offenbar, wie bas auch gelegentlich in ben Akten betont wirb, nicht von Hmts 
wegen, fonbern als Bekannter Kiebs unb als Sachverständiger bei ber Sache mitgewirtt.

Ähnlich, aber bedenklicher, war ber Vorgang, ber im Dezember 1780 zur Kenntnis 
bes Herzogs fam. Wie ihm fein Legationssekretär Bühler aus Wien schrieb, war 
bie Untersuchung bes Ulmischen Rechnungswesens, bem auch ber 1773 vollzogene Der- 
kauf ber Herrschaft Wain an ben Herrn von Hermann nicht hatte aufhelfen sönnen, 
vom kaiserlichen Reichshofrat-dem Markgrafen Karl Sriedric von Baben 
übertragen worben. Darin sahen bie Käte bes Herzogs einen erneuten Angriff auf 
bie Rechte Württembergs, ebenso wie auf bie von Konstanz, denen beiden als gemein? 
famem Kreisausschreibamt biefe Sache hätte übertragen werben müssen. Der Reichs- 
hofrat antwortete aber nac einem Bericht Bühlers vom 4. Dezember, daß man reichs- 
tonftitutionsmä^ig bloss in Exet utionssachen an bie Kreisämter gewiesen sei, in
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Kommissionsfälen aber sic an jeden Stand wenden sönne. Der Herzog wahrte 
demgegenüber seinen Standpunkt, der nac einem Sutachten des Geheimen Rats vom 
23. Dezember 1780 von Kurfürsten, Fürsten und Ständen des Reichs oft in Druce- 
schriften gegenüber der Ansicht des Reichshofrats aufrechterhalten worden war; auch 
würbe Konstanz zu einer gemeinsamen Verwahrung eingeladen, und bie Sache sollte 
beim nächsten Kreiskonvent in Erinnerung gebracht werben. Da aber durch weitere 
Schritte nichts Fruchtbarliches zu erreichen schien, so lies ber Herzog bie Sache Ende 
April 1781 derzeit auf sic beruhen; ber Geheime Rat schlug aber vor, daß Württem- 
berg auf bem nächsten Kreiskonvent ben Ulmern feine Empfindlichkeit barin bezeuge, 
falls sic ergeben sollte, ba^ Ulm selbst bie Übertragung fotaner Kommission an Baden 
veranlagt ober negotiiert habe. Den großen Dieb, ben Reichshofrat, ließ man also auch 
in biefem Fall laufen, während man bem kleinen wenigstens einen Rüffel versetzte.

Die im vorliegenden geschilderten Vorgänge gehören nicht zu ben welterschütternden, 
unb ber Historiker wirb sie mit bem Wunsch buchen, bah der Leser nicht ihm bie Schuld 
aufbürbe, wenn er nicht Gröberes zu berichten hat. Über in bas Zusammenleben ber 
Reichsglieder in ben letzten Jahrzehnten bes Heiligen Römischen Reichs gewähren biefe 
Dinge doc einen gewissen Einblick, ber nicht ganz unwichtig ist, unb auf alle gälte tröste 
ic mic mit ber Hoffnung: Suevi Suevica haud inviti legent.

6. Cgrihaaf



Die freie Reichsstadt Schwäbisch-Hall Brand im Jahre 1728 

Xiac einem Stic von 3. p. Meyer

(eit dem Jahr 1728, dem Seburtsjahr Karl Eugens, zugleich dem Jahr des 
) großen Brandes, der drei Vierteile der Stadt in Schutt und Asche legte, be- 

ginnt für Hall das letzte Kapitel in der Geschichte feiner reichsstädtischen Eigen- 
ständigkeit. Mit diesem Zeitabschnitt beschäftigt sic die nachfolgende Schilderung.

Zunächst die auswärtigen Beziehungen der Stadt. Ein nur wenige Quadratmeilen 
umspannendes Gebiet mit rund 20 000 Einwohnern , von denen etwas über 5000 in 
der Stadt wohnten: das war die hällische Republik, ein Zwerg von einem Staat, aber 
doc ein Staat, der auc feine äußere Politik hatte und mit Eifer pflegte.

So brachte das Jahr 1770 einen feierlichen Staatsvertrag zwischen Frankreich und 
»La ville libre et impériale Hall en Suèbe« mit einem namhaften Schriftenwechsel. 
-Es handelte sic um die Befreiung von dem »droit d’Aubainex, d.h. um wechselseitige 
Begünstigung der im anderen Dertragsstaat wohnenden Landesangehörigen bei Erb. 
anfällen.

Als Reichsstand gehörte Hall zu dem buntscheckigen Gebilde des schwäbischen 
Kreises. Beim Kreisheer führte die Stadt Hall auf Srund eines Vorrechts eine besondere 
Schne in dem Dorderzug, ben man den „verlorenen Haufen" nannte. 3m siebenjährigen 
Krieg, im Jahr 1757, machte ber Kreis mobil. Das Waller Kontingent bildete die 
6. Kompagnie in bem 1. Bataillon bes Regiments Baden-Durlach, bas unter bem Ober- 
befehl bes Markgrafen Karl August von Baben ins Feld rückte. Der Marsch ging von 
Durlac über Cannstatt unb Aalen nac Dinkelsbühl, bem Versammlungsort bes Kreis: 
heeres. Das Regiment lieferte bei dieser Gelegenheit einen traurigen Beleg zu bem 
Wort Johann Jakob Mosers: „Die bei einem Reichskrieg unb bei einer Reichsarmee 
sich äußernben Sebrechen finb so groß,----- baß man, solange bas Deutsche Reich in 
seiner jetzigen Verfassung bleibt, bernfelbigen auf ewig verbieten sollte, einen Reichskrieg 
zu führen." Seiber stauben babei die Haller in vorberfter Linie. Schon zwischen Cann- 

Herzog Karl von Württemberg--------------------------------------------------------------------------------- 2 1
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statt und Lorc kam es zu Desertionen. Aahe beim Lorcher Holzgarten brac am Abend 
des 20. Juli eine offene Meuterei aus, bei der die Haller im Krakehlen vorangingen, 
auch zuerst Feuer gaben. Es wurden in der Alacht „mehrere tausend Schuß mutwillig 
abgefeuert", von denen glücklicherweise feiner traf. Der Markgraf mußte nac Lorc 
in Sicherheit gebracht werben. Ein wirklich „verlorener Haufe", freilich in wenig ehren- 
vollem Sinne, famen am 22. Juli von der Sailor Kompagnie 4 Korporale und 65 Se- 
meine, nac einem Bericht Halls an Smünd 50 Mann, in Westheim an, „wollten aber 
nicht ehender Sieger marschieren, bis ihnen vom Magistrat Pardon zugesagt worden". 
Man machte sic offenbar in Hall aus ber Sache nicht viel. Der Pardon würbe ge- 
währt. Kun „zogen sie getrost hier ein in ber Meinung, damit wäre ihr ganzer Handel 
ausgerichtet". Die Sache kam aber doc anbers. Kaiserlicherseits würbe die Aus 
Lieferung ber Leute verlangt unter ber für bie Festigkeit des Reichsgefüges bezeichnenden 
Begründung: „Da fortan ein Magistrat um ben anberen Unserer Kayserlichen unb bes 
Reiches Stäbten — — zu erfennen geben, wie weit sie allschon ber irrigen auf uns 
als bes Reiches Kaysern unb ihrem Herrn abgeschworenen Pflichten vergessen seyndt."
Das kriegsgerichtliche Urteil vom 8. Oktober, bas bie vier Rädelsführer zum Strang 
verurteilte, würbe nac wenigen Sagen ermäßigt; ber Strang würbe in „Arquebusade" 
verwandelt, wieder nac einigen Sagen würben bie Leute begnabigt. „Alac erlittener 
Todesangst" — statt bes Kommanbos „Seuer!" würbe „Pardon" ausgerufen— „würbe 
jebem eine Uber geöffnet", hierauf würben sie „von bem löblichen Regiment hinweg- 
gejagt" unb mit einem Saufpaß nac Hall verwiesen. —

Selbstverständlich interessieren uns befonbers bie Beziehungen Halls zum Herzog- 
tum Württemberg. Die Kamen Mainhardt, Honhardtsweiler bezeichnen im allgemeinen 
ben Zug ber Landheg, soweit sie an bem württembergischen Gebiet hinstreicht. Unfern 
ber Srenze, bei Westheim, lag ehedem bie Stammburg ber Dohensteiner. Der letzte 
Sräger bes ritterlichen Kamens starb 1737. Eine feiner drei Schwestern, bie ihn be- 
erbten, war bie Mutter ber Franziska von Hohenheim, Johanne Dorothee Charlotte 
von Bernerbin. Mütterlicherseits liegen somit bie Stammeswurzeln ber späteren Se- 
mahlin Karl Eugens auf hällischem Boden.

Zwischen Hall unb Württemberg ging cs auc nicht ab ohne vereinzelte Anstimmig- 
feiten. So behagt einmal bem Haller Kat mit nichten bas „von Württemberg in bem 
Schreiben an hiesige Stabt gebrauchte Prädikat: Siebe Setreue". Man „konferiert barum 
mit anberen Reichsstädten", „Heilbronn verspricht Beistand", „jetzt hofft man, baß biefes 
Prädikat von Kayserlicher Majestät werbe geahndet werben". — Ein anbermal nahmen 
württembergische Solbaten »par force« einen hällischen Untertanen aus ber Mühle zu 
Bubenorbis weg; Hall protestiert. Es scheint aber in beiben gälten nicht viel heraus- 
gefommen zu fein, wenigstens schweigt bas Katsprotofoll barüber, bas sonst nicht ver- 
säumt, bie gälte kräftig zu unterstreichen, in benen ber Kat „viftorifiert" hat. — Wieber 
einmal verlangt Württemberg als Lehensherr spitalischer Srundstücke bie Stellung zweier 
Kitterpferbe ober bafür 200 Sulden. Hall sträubt sic anfänglich, bequemt sic aber 
doc zur Bezahlung, ba Württemberg sein Recht entschieden vertrat. — Zur Abwechs- 
lung ist auc Württemberg einmal zurückgegangen. Im Kovcmber 1762 drangen preußische 
Sruppen bis nac Rothenburg o. S. vor. „Durc biefe Annäherung ber Preußen ist 
hiesige Stabt in nicht geringen Schrecken versetzt worben." „Ohnvermuthet liefen Alach- 
richten ein, als streiften schon naße am Hällischen bie preußischen Husaren." Der rich- 
tige Preußens chrecken war ba mit all ben komischen Begleiterscheinungen derartiger 
Mlassenerkrankungen. „Alle vorrätigen Selber würben zusammengeschojsen, bamit man 
eine abverlangte Kontribution sogleich präftieren sonnte." Aber „ber Sag ging zu Ende, 
ohne baß man einen Preußen gesehen, was hernac ein Gelächter verursacht hat". Der 
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württembergische Herzog aber entschloß sic zur Segenwehr, er warf starke Kommandos 
an die Srenze. Eines Cages stand eine Kompagnie württembergischer Dragoner vor der 
Stadt. Der Herzog hätte Hall gerne als Dorsicherung besetzt, „welches Ansinnen aber 
der Magistrat abgeschlagen und die Soldaten vor dem siebener Chor abgewiesen hat".

Zu ernsteren Verstimmungen führten jedoc berartige Reibungen nie. Es war im 
übrigen ein wirklich freundnachbarliches Verhältnis, bessert Pflege ein wohlverständliches 
Anliegen ber Raiter war. Der weitaus mächtigste Alachbar Halls war doc Württem- 
berg; dazu fam seine Vormachtstellung im schwäbischen Kreise. An einer guten Stim- 
mung Württembergs muszte Hall viel gelegen fein. Auc wo einmal bie Interessen sic 
kreuzten, ist bezeichnenderweise bie Form bes Vorgehens, ber ganze Con ber Vorstellung 
ober Protestation wesentlich anders, als den anderen und kleineren Alachbarherrschaften 
gegenüber, bei denen man sic schon mehr herausnehmen tonnte. Wo es irgend angeht, 
Württemberg gefällig zu fein, ist Hall gerne bei ber Hand. So waren 1760 im Herzog- 
tum starte Aushebungen. Der Herzog wuszte, bass in ben benachbarten Reichsstädten 
viele feiner Landeskinder weilten. So bat er um Auslieferung ; cs wirb ihm willfahrt, 
unb ber Städtmeister in höchsteigener Person hält in aller Stille nächtliche Haussuchungen. 
Wo er einen Württemberger antrifft, nimmt er ihn in Gewahrsam unb liefert ihn anbern 
Cages aus. —

Als ausnehmend hohe Ehre würbe cs denn auc eingeschätzt, als ber Herzog 1781 
auf ber Durchreise der Stabt einen Befuc abftattete. Das Empfangsprogramm unb 
nicht zuletzt bie fast enblofe Speisenfolge beim Festmahl würbe mit einem Eifer durch- 
beraten, ber sichtlich von Herzen tam. Dem handschriftlichen Bericht über ben Besuch 
ist ber bebeutenbe Eindruck zu entnehmen, ben ber Herzog auf bie Haller gemacht hat. 
Sic stauben ganz unter bem Zauber seiner gewinnenden Persönlichkeit. Sic finb voller 
Bewunderung über bie Leutseligkeit bes Fürsten, besonders auc über bie Lebhaftigkeit 
unb Sachkenntnis, mit ber er sic über die wichtigsten Fragen unterhielt. Man ist er- 
staunt darüber, daßz „bei Beaugenscheinigung bes Rades, welches bie Maschine am Salz- 
bronnen treibt, Serenissimus — — tiefe mathematische Kenntnisse unb eine fertige Be- 
rechnung ber Kraft dieses Rades zeigte". Daß „der erhabene Sönner unb großmütige 
Beförderer guter Schulanstalten" auc bas Symnasium besuchte, war zu erwarten. 
„Zehrer unb Lehrlinge waren so glücklich, bem prüfenden Kennerauge dieses Regenten 
zu gefallen." „Sämtliche Klaffen wurden des hohen Besuches gewürbigt, unb in jeder 
derselbigen erkundigten sic Ihre Durchlaucht nac den Lektionen unb legten selbst Fragen 
auf, deren hie unb ba erhaltene fertige Beantwortung bie höchste Zufriedenheit er- 
reichte." — Bei Besichtigung der Mlichaeliskirche „stellte er sic als denjenigen geübten 
Kenner bar, welchen man längst in Höchstdemj eiben bewunderte". Man sann es bem 
Fürsten nachfühlen, daßz er mit besonderer Kunstfreude auf bem Marktplatz staub, 
doc einem der schönsten Bilber, bie es in deutschen Stäbten zu sehen gibt. Als er bas 
neue Rathaus, ben prächtigen Rokokobau mit seiner vornehmen Aäszigung, feiner klaren 
Sliederung unb ben meiftermäßigen Sebilden der Bildhauer-, Schmiede- unb Malkunst 
bewunderte, ba, so sagt der Bericht, „äußerten wir, baß wir solches herzoglichen Künst- 
lern unb Architekten allein verdanken". In der Cat ist vor allem in der Zeit, in der 
sic nac dem Brande bes Jahres 1728 bie Stabt wieder aus ber Asche erhob, auf 
Hall ein voller Strahl der Kunftfonne gefallen, bie damals im Herzogtum Württemberg 
erstrahlte. Reben wenigen, auc der Bedeutung ihrer Leistung nac zurücktretenden 
Haller Meistern — Werkmeister Arnold, Schlossermeijter S. M. Bubingcr, bie Stein- 
meßen S. D. Lackorn und I. §r. Joos — finb es doc wesentlich württembergische 
Künstler, die sic beim Heubau bes Rathauses, ber Spitalkirche unb ohne Zweifel ein- 
Seiner stilähnlicher Privathäuser ein rühmliches Andenken schufen: ber Baumeister bes 
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Rathauses, Rertmeister Eberhard Friedrich Heimbsch, den auf Bitten der Stadt der 
Herzog für den Wiederaufbau derselben sandte, — der württembergische Fofbilohauer 
3. 2. Pöckhl, — Emanuel Pighini und Som. Savoni in Ludwigsburg, die Schöpfer der 
Nionumentalallegorien der Gerechtigkeit und der Weisheit —, der Wertjchmied 3005 
von Königsbronn, der Meister der Curmkuppel auf dem Rathaus, endlich der württem- 
bergische Hofmaler Livio Andrea Retti, dem man die Gemälde an den Wänden und 
den Decken im Hauptgeschoß des Rathauses verdankt: Seit 1696 — nac Aufhebung 
der eigenen altberühmten Münzstätte — bezog Hal feine Münzen von Stuttgart. Wir 
jehen, wie fortgesetzt auc andere Werte geistiger, künstlerischer Art aus dem Herzogtum 
in die Reichsstadt herüberkamen: alles bas ein weiterer Beleg bafür, ba^ die beiden 
in unserem Zeitabschnitt gute Alachbarn waren.

Diel schwieriger gestaltete sic zu Zeiten bas Verhältnis zu ben kleineren An- 
grenzern, besonders ben hohentoh eschen Herrschaften unb bem Ritterstift Komburg. Es 
fehlt zwar nicht an Erweisen freundnachbarlicher Höflichkeit. Patengeschenke unb anbere 
Sestangebinde wanbern in die benachbarten Hofhaltungen, unb nicht selten werben mit 
der Beibringung schöner Dukaten unb anbercr Schaumünzen zu solchen Zwecken bie 
Juden beauftragt, bie man sich sonst wohl vom Leibe zu halten wußte. Sie bürsten 
nur in Anterlimpurg wohnen; bie Stabt selbst sonnten sie nur in Begleitung eines Stadt- 
knechte unb gegen Entrichtung eines Judenzolls betreten. Im übrigen aber fam es zu 
vielfachen Aliszhelligkeiten, beten sachliche Belanglosigkeit nur überboten würbe durc bie 
oft fast kindische Wichtigkeit, mit ber man sie behandelte. In der Regel stehen höchst 
unbebeutenbe Dinge in Frage, benen zulieb viel Einte, glücklicherweise nie ein Tropfen 
Bluts vergossen würbe, obwohl es nicht selten sogar zu kriegerischen Maßnahmen fam. 
Die Frage war immer bie: „Quid faciendum, baß bie iura ber Stabt falvicret werben", 
ob es sich um irgenb eine Jagdgerechtsame, um einen ber mannigfaltigen Fraischfälle ober 
um einen kirchlichen Rechtstitel handelte. 3n letzterer Hinsicht waren bie „gemeinschaft- 
lichen Pfarreien" befonbers bedroht; kritische Sage erster Ordnung waren ba 3. B. bie 
Bußtage ber anberen Herrschaften, ber landesherrliche Geburtstag, auc ber Sag der 
jenseits beanspruchten, von Hall aber beanstandeten Kirchenvisitation. Lauter Anlässe 
zu Staatsaftionen, mit bereu Schilderung man ein ganzes Bilderbuch anfüllen sonnte. 
Aur einige bezeichnende Beispiele: Da beansprucht Hohenlohe-Pfedelbac bas Jagdrecht 
bis zum Kocher; Hall widerspricht. Alljährlic wirb barum zur Zeit ber Herbstjagden 
bie Segenb um ben Cheurershof militärisch besetzt. Eines Sages im Jahr 1759 bringen 
einige hohenlohesche Jäger durc bas Riedener Cor ein; an ber Henkersbrücke werfen 
sie einen toten Hasen zu Boben, fließen nac bemfelben, heben ihn wieber auf unb 
sprengen zum Weiler Gor hinaus. Durc diese tatsächliche Husübung bes Jagdrechts 
am Kocher sollte ein Vorgang geschaffen werben, ber bie Pfedelbacher mit ihrem An- 
spruc ins Recht setzte. Das war ber Hufang eines langjährigen Streites; bie Haupt- 
Waffen waren zum Slüc Papier unb Ginte. — Hohenlohe-Schillingsfürs forbert unter 
bem Protest ber Haller bas Kirchenvisitationsrecht in Untermünkheim unb will dasselbe 
am Bartholomäustage 1780 ausüben. Die brei Visitatoren finden alle Eingänge zum 
Kirchhof durc ein starkes Kommando von Hall besetzt. Sechs Wochen lang liegen bie 
beiben Parteien einander gegenüber. Endlich ziehen bie hohenloheschen Kommissare um 
verrichteter Dinge ab. „Es hat also allem Huschen nach bie Reichsstadt Hall viktori- 
fiert." „Was nun an Ankosten ausgelaufen ist, ist benen Würfen besannt, in beten 
Gasthöfen beyde Partheyen finb verpflegt worben." — Eine befoubere Schärfe bekommen 
bie Reibereien mit bem Ritterstift Komburg durc ben konfessionellen Segensat. Vom 
Jahr 1715 bis gegen bas Ende bes Jahrhunderts zieht sic ber Widerspruch ber Reichs- 
stabt gegen bie Eraudiprozession ber Sroszallmerspanner auf ben Einkorn. Es war ein
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Kampf mit teilweise dramatischen Momenten. Huf den Öleberts wiesen beim Anfang des 
Hessentaler Semeindewaldes pflegten die Waller von den Hällischen empfangen zu werden, 
begegneten sic die Kreuzesfahne und das Kriegspanier. Selbst der zugunsten der All- 
merfpanner getroffene Bescheid des Reichskammergerichts zu Wetzlar vom 8. September 
1773 vermochte die Haller nicht von ihrem Wiberfprud) und Widerstand abzubringen, 
unb auc ber Dergleic zwischen Hall unb Komburg vom Jahr 1791, der u. a. den 
Prozessionshandel beilegte, verhinderte nicht, baß noc im Jahr 1795 seitens ber Hilmers 
fpanner geklagt würbe über den Protest ber Reichsstadt Hall. — Aloc ein bezeichnender 
Fall: 3n Michelfeld sitzt ein katholischer Wirt. Er gehört kirchlich zu Sroszkomburg, 
aber bie Erfüllung feiner religiösen Pflichten wirb ihm nicht leicht gemacht troif demütiger 
Bittschriften um Genehmigung bes Seleits, wenn Freud’ ober Leid in ber Familie ihn 
nötigen, nac Komburg zu gehen; so geht einmal die Frau bes Wirts ihrer Entbindung 
entgegen. 3n Hall ist man genau unterrichtet unb schickt ein Kommanbo von fünf Wann 
hinaus, um bie Verbringung bes Täuflings nac Komburg zu verhindern. Das Haus 
wirb scharf bewacht. „Dessen ohngeachtet wirb bas Klub in Komburg getauft." Fast 
wehmütig Reifst es wieder in bem Ratsprotokoll: „Quid faciendum, Halls iura zu 
saldieren." Auc hier wieber bie Seringfügigkeit bes Segenstands außer allem Der- 
hältnis zu bem Einsatz an ehrlichem Willen, mit bem ber Kat ber Stabt Bestes suchte.

Wir treten nun durch bas Stabttor unb werfen einen Blick auf ben Lebensumtrieb 
im Innern ber Stabt. Zuerst das Herz unb ber Kopf bes Gemeinwesens: ber Kat. 
Der „innere Kat" mit 24 Mitgliedern einschlieszlic ber beiben Stäbtemeifter, — bas 
geschäftsführende Kollegium ber „Fünfer" ober „Seheimen", in bem neben ben Städte- 
meistern drei weitere Mitglieder bes inneren Kates faßen, endlich ber aus bem inneren 
Kat unb 15 durc legieren zugewählten Mitgliedern zusammengesetzte „große Kat", ber, 
wenn er vom inneren Kat berufen würbe, wesentlich zur Erledigung von Steuer- unb 
Sesetzgebungsangelegenheiten zusammentrat: bas war bie oberste Regierungs-, Derwal- 
tungs- unb Gerichtsbehörde, bereu Hufbau ber durc Kaiser Ferdinand I. in ben Jahren 
1559 unb 1562 getroffenen Ordnung entsprach. Für äußere Auszeichnung unb Ehrung 
ber Katsmitglieber war wohl gesorgt. Hießt nur, ba^ ber Kat in Haupt unb Sliedern 
mitsamt ben grauen in ben recht wenig sozial gestimmten Kleiberorbnungen ber Zeit 
keineswegs kümmerlich bedacht war — es stauben auc für sie in bem berühmten Mar- 
stall Keitpfcrbe bereit —, an ben Coren präsentierten bie poften vor ihnen, vor bem 
Stäbtemeifter trat bie Hauptwache ins Sewehr. Eine nac heutigen Begriffen reichliche, 
aber doc nicht unverbiente Ehrung! Man gewinnt aus ben Ratsprotokollen ben Ein- 
druck, ba^ auf bem Rathaus eifrig, umsichtig unb in ber Hauptsache einhellig gearbeitet 
worben ist. Ohne gegensätzliche Stimmungen ging es natürlich nicht ab, aber ber 
Bürgerschaft gegenüber staub ber Kat ba als eine geschlossene Macht, bie in Wahrung 
von Recht unb Sitte, in Förderung ber gesamten geistigen unb materiellen Wohlfahrt 
ihre Kraft ehrlic einsetzte. Wenn nac bem Brande vom 31. Huguft 1728, ber 400 Se- 
bäube niederlegte, in wenigen Jahren eine neue unb schönere Stabt entstaub, wenn bas 
vormalige bumpfe Gewinsel abgelöft würbe durc lichte unb luftige Plätze unb Straßzen- 
züge, wenn auf diese Weife bessere Lebensbedingungen geschaffen würben, bie sich sogar 
in lebhaftem Anziehen ber Geburtenziffer äußerten, so ist dabei doc seitens bes Kats 
ein Waß von Umsicht an ben Sag gelegt unb an Verwaltungsarbeit geleistet worben, 
bas alle Achtung verbleut. — Es versteht sich, baß bie Stabt ganz befoubere Sorgfalt 
bem Salzquell zuwendete. Durc ißn ist Hall zum Salzkammergut von Schwaben unb 
grauten geworben. Er hat ber Stabt, ihrer Beschichte unb ihren Bewohnern ein ganz 
besonderes Gepräge gegeben. Dierundzwanzig ber 111 Siedergerechtigkeiten — rein 
privatrechtlicher Besitztitel — waren in städtischem Besitz. 3m Interesse bes städtischen
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Siskus lagen darum nicht in letzter Linie die in unseren Zeitraum fallenden Amwäl- 
zungen auf dem Gebiet der Salzgewinnung. Hierher gehört in erster Linie der durc 
einen Herrn v. Beust, einen Spezialisten von Ruf, eingerichtete Grabierbetrieb — 1738—60 
würben 7 Sradierhäuser gebaut —, sodann eine im Jahr 1750 eingeführte vorteil- 
Rastere Art des Siebens und in ben Jahren 1780—90 bie Errichtung einer Anzahl 
von Solereservoirs, von benen nur eines noc als letztes Zeichen ber alten Salzherrlich- 
feit steht. Die Salzausbeute würbe durc diese Masznahme von 10 000 auf 80 000 Zentner 
gebracht; entsprechend hat sic auc ber Reinertrag um ein Vielfaches gesteigert. 1770 
belief sic ber Ertrag einer Pfanne auf 1040 Sulden (1451 auf 51,5 Gulden) unb ber 
Gesamtertrag auf 117 920 Sulden. Das Hauptverdienst an alledem gebührt ber Stadt- 
Verwaltung. Sic hat im Kampf mit manchen Vorurteilen unb rückständigen Anschau- 
ungen, bereu Vertreter sic im Jahr 1750 sogar an den Kaiser wandten, bie Sahne 
des Fortschritts hochgehalten; städtische Beamte waren bie Vorkämpfer bes Reuen, 
bie Stabt selber hat durc Kapitalbeschaffung für bie nac dem Brande wirtschaftlich 
geschwächten Berechtigten ben gangen Fortschritt ermöglicht.

Wir wenben uns zu ber pflege, bie man geistigen Anliegen zuteil werben liesz. 
Zuerst bas kirchliche Leben. Der Rat hatte auc bie Kirchenhoheit; bas Konsistorium 
war tatsächlich eine durc Stadtgeistliche verstärkte Ratsfommiffion. Die neue Kirchen- 
orbnung von 1771, bie in ihrem brüten Teil besonders durc Erlaß einer neuen Ehe- 
orbnung einen Fortschritt bebeutet, fobann bie 1792 — freilich unter bem eine Zeitlang 
bedrohlichen Wiberfpruch einzelner Landgemeinden — erfolgte Einführung eines neuen 
rationalisierenden Katechismus sind Zeugen bes wohlgemeinten, wenn vielleicht auc 
nicht durchweg glücklichen Bemühens, bas kirchliche Leben zu fördern unb in Einklang 
zu bringen mit ben Forderungen ber Zeit. Rudere Kirchlichkeit war in hohem Mlasze 
vorhanden; bas Kirchliche verstaub sic ganz von selbst; es war aufs innigste mit bem 
ganzen Leben verwachsen. Hohe Kirchenfeste, zumal aus besonderen Anlässen - wie 
bie Reformationsjubiläen 1730 unb 1755 — waren Volksfeste im edelsten Sinne, so 
allgemein unb herzlic war bie Teilnahme. 3n ber Stabt scheinen durchweg tüchtige 
Geistliche, teilweise überragende Persönlichkeiten — so ber Consistorialis unb Scholarcha 
Johann Friedrich Bonhöffer, von 1766—83 Dekan unb Prediger, ohne Zweifel ber 
Verfasser ber genannten Kirchenordnung, bann auc ber seit 1789 im gleichen Amt 
stehende Johann Christian Friedric Dötschmann, wohl ber Urheber bes neuen Kate- 
chismus —, bas kirchliche Leben in einer Wohlorbnung erhalten zu haben, bie man im 
Landkapitel keineswegs überall fand. Die rurales machen bem Rat viel zu schaffen. 
Da werben „bei bem examine unb bei ber Probepredigt bezeigte Defekten" kräftig 
unterstrichen; anberswo „wirb bas Amt schlecht versehen unb bie Predigt herausgelesen". 
Mannigfache sittlich anstößige Dinge führen 1743 zu bem Huftrag an ben Dekan, „in 
seiner oratione synodali auch ber Materie de vita et moribus pastorum einige Hleb 
bung zu thun". Es muh bem Haller Rat bezeugt werben, bah er auc da das Mög- 
liche zur Beseitigung ber Miszstände tat. An Vorlabungen, nachdrücklichen Verweisen, 
an „extraordinären Kirchenvisitationen" u. ä. läht man es nicht fehlen; wiederholt 
kommt es sogar zur Abführung unwürbiger Kirchendiener „in custodiam".

Hall —■ bie Schulstadt: bas ist wohl einer ihrer begrünbetften Ruhmestitel. Sie 
besitzt in unserem Zeitraum ein wohldurchdachtes, mannigfachen Bedürfnissen Rechnung 
tragenbes System von Bildungsanstalten, wie wohl säum ein Gemeinwesen gleicher 
Grohe. Zu fünf „deutschen Schulen" fügte bas Jahr \c2c bie Katechetenschule, eine 
Art Mittelschule wesentlich für Bürgerstöchter mit höherem Lehrziel. Kirchlichen Zwecken 
biente bas Kontubernium, ein Internat mit 14 Plätzen zur Heranbildung eines Kurrende- 
Chors, ber durc Mitwirkung bei ber reichen, fast prunkhaften Liturgie zur Belebung
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und Vereiterung des Sottesdienstes wesentlich beitrug. Die Krone des Sannen aber 
war das Gymnasium, seit seiner Gründung im Sahr 1644 das Arbeitsfeld einer Reihe 
tüchtiger, wissenschaftlich und pädagogisch wohlbegabter Rektoren und Lehrer, die Vit;

St. Michaelskirche Srabmäler von Dannecker

dungostätte nicht weniger Männer, die zu Kamen und Bedeutung gelangt sind. Das 
allgemeine Lehrziel war die Hochschulreife. Diesem Endziel bienten auch eine Anzahl 
akademischer Vorlesungen aus dem Gebiete ber Theologie, Philosophie und Rechtowisjen- 
schaft während bes letzten Schuljahres, „damit ber angehende Fakultist nicht ganz un- 
vorbereitet zu feinen Stubien entlassen werbe". Die Schülerzahl bewegt sic in den
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Schren 1775—85 zwischen 108 und 123. Das Jahr 1764 brachte der Anstalt einen 
Aleubau auf der früheren Baustelle, an der Kirchhofsmauer wenige Schritte von der 
Alichaeliskirche, in bereu Schatten die Schule von jeher, nicht nur örtlich lag. Wenn 
1784 ber Rat zum großen Leidwesen des althumanistischen Symnasialrektors Philipp 
Jakob Leutwein durch Sründung einer Realschule für die zu einer Profession bestimmten 
Bürgersjöhne dem praktischen Bedürfnis des Lebens unb einer weit verbreiteten Zeit- 
stimmung Rechnung trug, so erwies er auc dadurch nur ben opferbereiten Ernst,mit 
bcm er bie geistigen Interessen pflegte.

Alle bie Werte, bie durc Kirche unb Schule vermittelt würben, vermochten leider 
nicht ben unverkennbaren Aliedergang bes sittlichen Sehens aufzuhalten. Das reiche 
Sut, das fast mühelos aus ber Erde in bie Häuser floß, war doc nicht nur Segen. 
Salz bewahrt vor Fäulnis, hier brachte es Fäulnis. Was ben Fallern fehlte, war ber 
Hotfampf ums Brot, ber ben Nan an ber Werkbant festhält unb zum Maßzhalten 
nötigt, ber Stahl in bie Muskeln schafft und Vater alles Fortschritts ist Damit hängt 
boch sicher auch zujammen bie erwähnte recht mäßige Beziehung ber Haller zur Kunst 
Übung, sowie bas — allenfalls von ber Euchmacherei unb Färberei abgesehen — Zwerg- 
hafte unb Dürftige ihres Gewerbebetriebs, nicht zuletzt auc bie sprichwörtliche Heigung 
zu Genuß unb Wohlleben. Aac allem ist in dieser Hinsicht Hall über bas sogar in 
jener Zeit Übliche wesentlich hinausgegangen. Der Weg ging von Fest zu Fest. Jede 
Gilbe, jcbe Berufsgenoffenfchaft feierte ihre Jahrtage; jeder Amtsantritt, jede Rech- 
nungsabnahme war mit Gastereien verbunden. Die Abrechnung mit ben bas 5013 für 
ben Haalbetrieb auf bcm Kocher herunterschwemmenden Bauern, bie „Zauernrechnung", 
ging nicht ab ohne mehrtägige Zechereien; unb wenn auc bas oberste ber Haller Geste, 
ber „Siedershof", bas Fest ber Sieberfchaft, bas mit feinen Dor- unb Aachfeiern sic 
durc Wochen hinzog, durch das Übermaß von Schmauserei und Vecherlupf orgiastisch 
ausartete, so hätte es mit feinem reichen Sehalt au gemütlicher unb finniger Symbolit 
etwas Besseres verdient. Um welche Quantitäten cs sic ba gehanbelt hat, zeigen 3. 3. 
zwei Bitten ber Sieber in ben Jahren 1731 unb 1737, ber Rat möchte nicht nur für 
8 Eimer Wein bie Umgeldfreiheit verwilligen, foubern biefe Vergünstigung auf bie ver- 
brauchten 14, bzw. 20 Eimer ausdehnen; unb doc tarnen in ber Hauptsache nur bie 
höchstens 18 Sieberpaare als Verbraucher in Betracht. — Der ungenannte Verfasser 
einer 1787 erschienenen Schrift „Ueber einige Reichsstädte Ceutschlands" sagt: „Es ist 
natürlich, daß da, wo Bacchus unb Geres verehrt werben, auch ber unreinen Venus ein 
Altar gewibmet sey". In ber Cat erschrickt mau ob ber unheimlichen Menge ber ge- 
richtlic verhandelten Buhlerei- unb Ehebruchsfälle. Die Fälle häufen sich so, daßz \c20 
beschlossen wirb, bem Registrator von jedem paar fortan 10 Kreuzer Protokollgebühr 
zukommen zu lassen. Unb dabei fommt in Betracht, daßz ber Hatur ber Sache nac 
bie Mehrzahl berartiger Ausschreitungen im Verborgenen bleibt. Der Rat hat diesem 
gemeinschädlichen Wesen nicht untätig zugesehen. Er hat unverdrossen ben Kampf auf- 
genommen; man hat ba unb bort bas ausschweifende geftgetriebe einzuschränken unb 
zu beschneiden gesucht, bas faule Eckenstehertum durc Errichtung eines „Zucht- unb 
Arbeitshauses" im früheren Nünzhaus im Jahr 1787 angefaszt, durc immer neue 
Kanjelerlaffe gegen bie Ansittlichkeit Zeugnis abgelegt unb nicht zuletzt bie Unfittlinge 
beiberlei Geschlechts in teilweise drakonischen Strafvollzug genommen. Aber es war 
nac allem eine Mühe ohne nennenswerten Erfolg, ein Kampf ohne Sieg.

Die Stabt hat ihre großen Sage gehabt, bie Zeiten, in denen bas Bürgertum in 
zähem Ringen mit vergilbten Adelsvorrechten sic einen Platz an ber Sonne erstritt, 
fobann bie Cage ber Reformation, in benen Hall weithin sichtbar mit im Vorbertreffen 
staub, — es fei nur ein Haine genannt, ber Aarne Johannes Brenz. Aber längst
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waren sie hinuntergegangen die Zeiten des Helden- und Prophetentums. Es kamen 
Sie größeren, kulturell und materiell leistungsfähigeren Staatengebilde. Ihnen gegen: 
überhatte so eine kleine Reichsstadt ihre Rolle ausgespielt, und wo sie sich einmal nac 
auszen politisch betätigte, wirb man die Erinnerung an ben edlen Wer de la Mancha 
nicht los. Zu ber politischen Bedeutungslosigkeit trat bie trot aller Degenwebr nicht 
hintanzuhaltende Entnervung unb Zermürbung durch ein massloses Senuszleben. So tam 
bas neue Jahrhundert heran unb in seinen ersten Jahren ber Übergang ber Stabt an 
bas Kurfürstentum Württemberg. So schmerzlich auc zunächst biefes Deichic in Fall 
empfunden würbe, so wirb man doc sagen sonnen, es war eine geschichtliche Aot- 
wendigkeit. Das Jahr 1802 brachte nur bie Überschrift zu einem längst geschriebenen
Kapitel ber Weltgeschichte.

Hnmerhiungen

Quellen. Die Ratsprotokolle unb Konjistorialakten u. a. in. im Haller Archiv. 
Trabant, Dr. Artur, bas heilige Römische Reic teutscher Ration im Kampfe mit 
Friedrich bem Sroßzen, I. Band. Chroniken ber Stabt Hall von Heroldt, Schuler, Rib- 
mann. Diözesanarchiv von Schwaben, XVII. Jahrgang. Serman, Chronit von 
Schwäbisch Gall. Smelin, Höllische Geschichte. Grabmann, Schwäbijc Hall. 
6 rät er, 3buna unb Hermode. Kolb, Zur Sejchichte bes alten Haller öymnajiums. 
Müller, Beschichte bes Ritterstifts Komburg. Oberamtsbeschreibung von Faul, 1847 
Prototollbuc ber aeilgemeinbe Haagen. „Über einige Reichsstädte Ceutichlanbs" — 
von einem Staatsbürger, 1787.

Sutthilf Sdairer
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Die freie Reichsstadt Heilbronn um die Mitte des 18. Jahrhunderts 
ztac einem Stic von Johann Christian seopold in Augsburg

ie Reichsstadt Heilbronn hatte zu der Zeit, als Herzog Karl über Rürttem- 
berg regierte, ein schon im Mittelalter erworbenes, vom Herzogtum Württemberg, 
geistlichen und ritterschaftlichen Territorien umgrenztes Gebiet mit 4 Dörfern; 

Sie Einwohnerzahl der Stadt betrug nac einer Zählung vom Sahr 1788 4559 Der- 
bürgerte und 2383 Unverbürgerte mit Einschluß der Bewohner des exterritorialen 
Deutschordenshauses; die Dörfer hatten zusammen 2944 Einwohner. Die politische 
Geschichte der Reichsstadt in dieser Zeit ist wenig bedeutend; der Ofterreichijche Erb- 
folgetrieg berührte sie nur durch Cruppendurchzüge, ein von einer preußischen Staats 
schrift des Jahres 1745 behaupteter, gewaltsamer Versuch der Österreicher, eine Narnijon 
nach Heilbronn zu legen?) hat niemals stattgefunden; im Siebenjährigen Krieg, den 
Heilbronns Kreistontingent bei der Reichsarmee mitmachte, lies der Rat von der Kanzel 
und in der Zeitung mehrmals „vor ungebührlichen Diskursen über die gegenwärtigen 
Staats- und Kriegshändel" warnen. Auf Heilbronns eigenem Sebiet brach gegen Ende 
der 1740er Jahre ein Aufruhr aus: die Aec argartacher, wegen Neuerungen in der 
Besteuerung schon längere Zeit widerspenstig, verweigerten, von ihrem Schulmeister 
Hagner angestiftet, die Steuerzahlung; ein Versuch des Heilbronner Kontingents, Der 
gewalttätigen Führer der Aufrührer gefangenzunehmen, schlug 1753 fehl, und erit 1455 
würbe bas Dorf mit Hilfe von Kreistruppen überwältigt und zum Schoriam Zurück- 
geführt. , —

Zum Herzogtum Württemberg hatte bie Stabt während der RegierungsBeit fer309 
Karlsfreundliche Beziehungen. Württemberg besaß seit dem Landshuter Erbfolgekrieg 
ben früher ber Kurpfalz gehörigen Frucht- und Weinzehnten in Heilbron, sowie Die 
Oberlehensherrlichkeit über Aleckargartach. Als während des bortigen Aufruhrs Würb 
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temberg die Vereinigung des dominium utile mit dem dominium directum anvecte 
taufte Heilbronn dieses im Jahr 1754 um 25000 Sulden; die Heimgabe des Sehens 
ober die Dertaujchung Aeckargartachs gegen Untereisesheim ober gegen den Heilbronner 
Sehnten hatte die Stabt abgelehnt. Herzog Karl besuchte Heilbronn öfters auf ber 
Durchreite; im Schr 1747 nahm er bas Kompliment einer Ratsdeputation, Tie man 
später hörte, „besonders wegen ber dabei gebrauchten Kürze" gar gnäbig auf; 1753 
fam er auf bas Öerücht von einer Feuersbrunst nac Heilbronn; in späteren Jahren 
war ber 5er30g mit Sranziska von Hohenheim mehrfach Sast des Heilbronner Bürger- 
meifters unb titulierten württembergischen Regierungsrats von Wac5,2) beffen gast* 
freies, muftfliebenbes Haus Schubart rühmt; Frau von Wacks war als Socßter bes 
wÜrttembergiichen Staatoministers von Pflugs eine Stiefnichte Franziskas. Als ber Ferzog 
im Sahr 17 59 gegen Preußen zu Feld zog, führte er feine 7000 Mann >en parade« burc 
Teilbronn; auch 1760 hatten bie Württemberger ein Lager bei ber Stabt. Ein An- 
lehen von 14000 Sulden, bas ber Herzog im Jahr 1765 bei ber Stabt ober bei pri- 
baten auf bas Oberforstamt Kochersteinsfeld aufzunehmen wünschte, schlug Heilbronn ab. 
Am Sahr 1777 schenkte ber Rat ber herzoglichen Altertümerjammlung zwei römische 
Altäre, bie Karl kurz zuvor auf ber Stadtbibliothet gesehen hatte, und 1788 warb er 
bem terog zwei schöne Rekruten für bie neu errichtete Legion an; bie Anregung ging 
aber beidemal von württembergischer Seite aus. Als bie Reichsstadt im Jahr 1782 
zur Einweihung ber Hohen Karlsjchule gelaben würbe, übernahm ber Rat „als Beweis 
ber magistratischen Devotion" für ben Herzog bas Handgeld für einen feiner tröste 
wegen von allen Werbeämtern begehrten Aeckargartacher, ein präsent von 100 Zutaten 
für bie herzogliche Bibliothek würbe vom Herzog abgelehnt.

Die Verfassung Heilbronns berußte auf ber durch Karl V. im Januar 1552 
oktroyierten „Karolinijchen Ordnung", bie durch bie „Mlarimilianijche Ordnung" von 1566 
unb ben nac einem Streit zwischen Rat unb Bürgerschaft 1654 erlassenen „gerbinanbeifeßen 
Zezeß ergänzt worben war. Es gab brei Kollegien: ben kleinen ober inneren Rat, 
bas Sericßt unb ben großen ober äußeren Rat. Der kleine Rat, meist schlechthin ber 
Hat genannt, ßielt bie Regierung unb Verwaltung ber Stabt von ber äußeren Politit 
bis zu ben kleinen Angelegenheiten bes städtischen Lebens vollständig in feiner Hand; 
er bestaub aus 3 Bürgermeistern, von benen jeder 4 Monate bes Jahres im Amt war, 
4 Steuerßerren unb 8 Senatoren; ber aus ben Bürgermeistern unb ben zwei ältesten 
Steuerßerren gebilbete „Geheime Rat" erledigte eilige Sachen unb trat wenig hervor. 
Die Ratssitzungen fanden wöchentlich breimal unter bem Vorsts bes Amtsbürgermeisters 
statt; ber Syndikus ßatte nur ein Votum consultativum, doc war feine Stellung, ba 
er über wichtige Angelegenheiten Gutachten zu entwerfen unb bie Korrespondenz ber 
Stabt zu füßren ßatte, feßr wießtig unb etnflußreieß. Der kleine Rat ergänzte sic selbst 
unb wählte bie Aitglieder ber beiden anderen Kollegien, wie er auc bie Kanzlei- unb 
Archivbeamten, bie Pfarrer unb Physici anstellte. Die jährlich ftattßnbenbe Zeuwahl 
ber Ratsmitglieder war nur Formsache; ähnlich war es beim Aufsteigen zu ben ßößeren 
Stellen innerhalb bes kleinen Rats: zwar würbe meistens zwischen ben zwei Rang- 
ältesten gewäßlt, aber tatsächlich rückte ein Senator, wenn nicht ganz besondere Gründe 
bagegen sprachen, seinem Dienstalter nac allmählich bis zum Bürgermeister vor; allere 
bings vertrat im Jahr 1782 ber Senator Becht, als ißm bei einer Steuerßerrnwaßl 
ber älteste Senator nicht zum Steuerßerrn geeignet schien, ben Srundsat, baß nicht 
Rang, fonbern Tüchtigkeit maßgebenb fein solle; Verzicht auf eine ßößere Stellung, 
3- B. wegen ßoßen Alters, kam übrigens mancßmal vor. Für bie Waßl zum Senator 
ßatte sic bie Praxis gebilbet, baß man sic melbete; ber Rat entschied bann, wer „eli- 
gibel" fei, unb über bie Übrigbleibenden würbe „globuliert". Man sollte denken, baß
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auf diese Weise dem Nepotismus Cür und Cor geöffnet und alle neuen Elemente fern: 
gehalten worden wären; aber erstens schloß Verwandtschaft bis zum dritten Srad und 
Schwägerschaft bis zum zweiten Srad mit einem Mitglied eines Kollegiums von der 
Wahl in dieses aus und zweitens war in Heilbronn ein eigentliches, fiel) abschließendes 
Patriziat nicht vorhanden; einige Familien, namentlich die Orth, Becht, Seyerabend und 
Aff, waren zwar feit dem 16. Jahrhundert fast immer im Rat vertreten, aber der Ein- 
tritt in diesen blieb tüchtigen Persönlichkeiten aus zugezogenen ober emporgefommenen 
einheimischen Familien immer offen, wenn sic auc etwa dem Sohn eines früheren 
Senators mehr Aussicht barauf bot. Der Rat bestaub nahezu ganz aus afademiic 
Gebildeten, namentlich Advokaten würben häufig gewählt, während bie Wahl eines 
Kaufmanns zum Senator in ben testen Jahrzehnten ber Reichsstadt troß ber steigenden 
Bedeutung bes Handels faum mehr vorkam. Die Sehälter betrugen nach einem 1768 
vom Kaiser Josep bestätigten Besoldungsregulativ einschlieszlic ber Nebenämter: für 
bie 3 Bürgermeister 606, 605 unb 604 Dulden, für ben ersten Steuerherrn 603, für 
ben zweiten unb britten je 583, für ben vierten 553 Sulden, für bie Senatoren 300 
unb für ben Syndikus 400 Sulden; dazu tarnen Holzgaben unb Ruartierfreiheit. Der 
Heilbronner Nat führte in ber zweiten Hälfte bes 18. Jahrhunderts ein patriarchalijches 
Regiment im Sinn bes aufgeklärten Despotismus; unter vielen tüchtigen männern, die 
bem Rat angehörten, traten befonbers hervor ber vielseitige unb unternehmende Bürger 
meister Georg Heinrich von Rofzkampi (1720—94) unb ber Syndikus Johann Moriz Zecht 
(1729—1803), ein Mann von ungemein Harem Verstand unb praktischem Sinn. Daß 
es im Nat manchmal zu Zusammenitöszen unb — namentlich bei ben Wahlen zu 
Parteiungen unb Derwandtenbegünstigung kam, ist natürlich, aber im allgemeinen herrichte 
Einigkeit und ein aufs Wohl bes Ganzen gerichteter Sinn; von alisbräuchen ist nichts 
zu finben. Das zweite reichsstädtische Kollegium war bas wöchentlich zweimal tagenbe 
Stadtgericht, bas, weil Kriminalfälle sowie dingliche Klagen unb Injurien vor ben Nat 
tarnen, auf Kontrakt-, Schuld- unb Gantsachen beschränkt war. Das Gericht bestaub 
aus bem Stadtschultheiszen, bem Stadtschultheiszenanwalt unb 11 Assessoren, bie in ben 
lebten Seiten ber Reichsstadt großenteils akademisch gebilbet waren unb in biefem Saul 
meistens zu Senatoren aufftiegen; ihr Sehalt betrug 50 Sulden. Zum Amt bes Schult- 
heiszen, ber im Nang unmittelbar auf bie Bürgermeister folgte, würbe nicht etwa ein 
Mitglied bes Berichts, fonbern ber Negel nac ber älteste Steuerherr gewählt; wenn 
bann ein Bürgcrmeifterpoften frei würbe, so kehrte ber Schultheiß meistens als Bürger
meister in ben Nat zurück. Unter diesen Umständen würbe bie Wahl zum Schultheißen, 
ber sic zudem mit einem Gehalt von 484 Sulden schlechter stellte als bie Steuer- 
herren, lediglich als Verbannung aus bem Nat empfunden: als ber Nat bei ber Schult- 
heißzenwahlim Jahr 1769 bie drei ältesten Steuerherren, von denen ber erste schwer- 
hörig war, ber zweite (Noßfampff) „nicht wohl aus bem Nat zu entlassen war" unb 
ber britte einen Sohn unter ben Assessoren hatte, überging unb ben vierten Steuer- 
herrn, Georg Heinrich von Pancug, zum Schultheiszen wählte, drohte dieser mit "p- 
pellation an den Kaiser, obwohl ihm ber Nat erflärte, „baß bie auf ihn gefallene 
Wahl aus einigem Mißvergnügen über desselben bisherige Dienste so wenig ßerrüßre, 
als bie Erwählung einer Magistratsperson zu ber ansehnlichen Stabtfcßultßeißenwürbe 
von jemand als eine Kränkung ber Ehre ausgelegt werben tonne". Zwischen Nat unb 
Gericht gab es manchmal Kompetenzstreitigkeiten; infolge einer solchen ließ 1770 Schult 
heiß von pancug ein aufreizendes Schriftstück in ben Wirtshäusern verbreiten, „baß 
ber Senat ben großen Nat unterdrückt habe unb jetzt bas beneficium orclinis an bas 
Gericht komme"; pancug fanb aber bei ben Assessoren seine Unterstützung gegen ben 
Rat. Das britte Kollegium, ber große Nat, bestaub aus 13 Mitgliedern aus bem Klein- 
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bürgerstand, die 15 Sulden im Sahr nebst einer Holzgabe erhielten. Einberufen würbe 
der große Aat außer bei bcr Festsetzung ber Weinrechnung und am jährlichen Schwör- 
tg, an dem die Bürgerschaft ben Huldigungseid leistete, nur bei ganz besonderen An- 
läjien, wie 8- 3. bei außerordentlichen Auflagen, bic nac ber Verfassung vor alle brei 
Kollegien gebracht werben sollten. Doc pflegte in solchen Fällen ber Heine Rat seine 
Beichlüjie ben anberen Kollegien einfach zur Zustimmung vorzulegen, ohne ba^ biefe 
vorher barüber beraten hätten. So würbe es auc 1767 bei ber Festietzung ber Se- 
hätter gemacht, als ber Rat von Wien aus einen Wins erhalten hatte, „auch bas senti- 
ment des äußeren Katsfollcgii vor allen Ringen barüber zu vernehmen" ; die ein- 
berufenen »collegia inferiora« stimmten zwar dem ihnen vorgelegten Entwurf zu, ber 
große Kat aber machte unter bcr Führung bes Schneiders Ufcncr nachträglich Schwierig- 
feiten unb reichte ein Beschwerdeschreiben beim kleinen Kat ein, über bas sich dieser 
böchlichit. entrüstete. Die Aitglieder aller brei Kollegien hatten mannigfache Reben- 
Ämter: bie bes fleinen Kats waren Scholarchen, Bibliothekare, Spitalpfleger, Baumeister, 
bie bes. Gerichts Weinjiegler, Sijchbeseher, bie bes großen Kats Untergänger u. bgL 
, . &ür bic vier Dörfer waren bie Vögte Vertreter bcr landesherrlichen Gewalt der 

Reichsstadt; ba aber bie brei Bürgermeister unb ber Schultheis von Heilbronn bie Dogt- 
Ämter innehatten unb sic um dieses Aebenamt nicht viel flimmern sonnten, so war ber 
eigentliche Vertreter ber Reichsstadt ber für bie vier Dörfer gemeinsame Lanbfommiffär. 
Die Leibeigenschaft, bie bcr Kat übrigens im Jahr 1798 aufzuheben erwog, war keines: 
wegs brücfenb, wogegen bie an bic Stabt als Gerichtsherrn statt bcr Aaturalfronen 
jährlich zu zahlenden Frongelder mit 1400 Sulden für bie vier Dörfer zusammen ziem- 
lic hoc berechnet waren.3)

Das Militär Heilbronns bestaub seit dem Siebenjährigen Krieg, nach welchem der 
Kat bic Kricgsftärfe ber bem Schwäbischen Kreis zu stellenden Mannschaft auc im 
Frieden beizubehalten beschloß, aus 84 Infanteristen unb 15 Dragonern; jene gehörten 
bem Kreissnfanterie-Regiment Baden-Durlac, biefe, im Frieden ohne Pferde, bem 
Kreis-Dragoner-Regiment Württemberg an. Die Solbaten würben geworben unb waren 
nicht faferuiert; bie Offiziere, fast immer Heilbronner Bürger, würben vom Kat an- 
gestellt, wobei ber sonst in Heilbronn unbekannte Diensthandel herrschte: ein Hauptmann 
hatte einen „Ansatz" von 1500, später 2000 Sulden zu zahlen, ein Leutnant 300, später 
500 Sulden.

Die Sinanzverwaltung ber Stabt lag in ber Hand bes Steueramts, in bas ber 
1739 eingetretene Steuerherr, spätere Bürgermeister Georg Heinrich Ort Ordnung unb 
Energie brachte. Seit 1782 bestaub zur Geheimhaltung bes Aktivstands ber Stabt bie 
„Geheime Kaffe", ber große Überschüsse aus bcr „Kurrentfaffe" überwiesen würben; 
im Sahr 1792 würben zur Verschärfung ber Kontrolc zwischen biefen Kaffen noch die 
„Kcfcrvcfaffe" eingeschoben. Heilbronns Finanzlage gestaltete sic seit ben 1740er Jahren 
bis zu ben französischen Kriegen immer günstiger: während bie Stabt im Sahr 1739 
105 000 Gulben Schulden hatte, verfügte sie am 31. Dezember 1790 über 177 793 Gulben 
an ausgeliehenen Kapitalien unb 20487 Gulben an barem Gelb, dazu stauben noch 
19019 Gulben an Betrückitänden aus; bic Schulden waren längst abgetragen. Unb 
dabei hatte bic Stabt trotz grosser Aufwendungen für Landstraszen unb Bauten stattliche 
Ankäufe gemacht: \c~2 erwarb sie um 90 000 Gulben ben Lautenbacher- unb Mönchshof, 
1785 um 3000 Gulben bic Frankenbacher Lanbacht, 1789 um 11500 Gulben ben Aeuhof. 
Die Einnahmen ber Stabt betrugen im Jahr 1790 73 338 Gulben, bie Husgaben 
69 706 Gulben, während 1769 bic Einnahmen 53 938 Gulben, bie Husgaben 44241 
Gulben gewesen waren. Von ben Einnahmen war bic wichtigste bie Bet, eine jähr- 
liehe Steuer von 1/2 °/0 auf bas gesamte, von jebem Bürger im Betcib anzugebende Der- 
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mögen; die liegenden Hüter würben für die Beteinlage um die Mitte des Jahrhunderts 
amtlich geschätzt, aber diese Schätzung blieb nac und nac weit hinter ben tatsächlichen 
Werten zurück, überdies war bei ben Häusern Ys des Schätzungswerts betfrei. Seit ben 
1770er Jahren würben von ben größeren Kaufleuten unter Dorangang ber Sirma deorg 
griedric Rund wiederholt Gesuche um Änderung ber Betordnung eingereicht unb im 
Februar 1790 forberten sechs angesehene Bürger in einer auc unter ber Bürgerschaft 
verbreiteten Vorstellung an ben Rat Gleichstellung ber Süterbejitzer mit ben Kapitalisten 
unb Kommerzianten unb Einführung einer Klassensteuer. Der Rat fertigte zwar in 
einem bem Wochenblatt beigegebenen „Ratsdefret an Herrn Seorg Friedric Aierz unb 
Konsorten" die Imploranten ab unb erklärte bie herkömmliche Vermögenssteuer für 
die in kleinen Territorien allein angebrachte Besteuerungsart, setzte aber im August 1790 
„wegen ber verbesserten Umstände ber gemeinen Stabtfaffe zur Erleichterung ber gesamten 
Bürgerschaft" bie Bet von 1/2 0/ des Vermögens auf 1,3°/0 herab. Dadurch ging der 
Ertrag ber Bet, ber 1723 nur 6723 Bulben (weniger als vor bem 30jährigen Krieg) 
gewesen war, aber 1769 9339 Sulden unb in ber Betperiode von 1787 89 durch- 
schnittlich 15199 Sulden betragen hatte, in ber folgenben Periode auf einen Durchschnitt 
von 10 354 Sulden zurück. Aber ber Wohlstand ber Bürgerschaft steigerte sic damals 
so rasch, ba^ schon in ber Betperiode von 1799—1801 mit einem Durchschnitt von 
15 376 Gulden bie Höhe des früheren Ertrags mehr als erreicht würbe. Don ben 
sonstigen Einnahmen ber Stabt traten namentlich bie von ihrem örundbesitz unb bie 
aus ben Dörfern hervor; unter ben indirekten Steuern ergab am meisten bas Umgelb 
von ben Sassenwirten für ben in ber Stabt ausgeschenkten Wein, bas in ben Jahren 
1783—90 durchschnittlich 4732 Gulden betrug. Don ben Musgaben nahmen neben benen 
für Besoldungen unb für bas Bauamt, bie „Reichs- unb Kreispräjtanda" am meisten 
in Anspruch, zu benen auc bie Unterhaltung bes Kontingents gerechnet würbe, bas feit 
1783—90 durchschnittlich 8154 Sulden kostete. Die vier Dörfer, bie als Bet zujammen 
nur bie feste Summe von 165 Gulden jährlich zahlten, hatten zu ben Reichs- unb Kreis- 
präftanba 3/20 beizutragen, woran, wie bei ber Bet, Böckingen unb Aeckargartac je 1/3, 
Flein 1/5 unb Frankendac 2/15 traf. Auszerordentliche Auflagen hatten in Heilbronn 
in ben früheren Jahren manchmal stattgefunden, zum letztenmal im Jahr 1742 bie 
Auflage einer halben Jahresbet, um 3200 Gulden aufzubringen, ben Anteil Heilbronns 
an einem „freiwilligen Geschenk" ber Reichsstädte für Kaiser Karl VII.; bann war feine 
auszerordentliche Muf läge mehr nötig, bis im Jahr 1799 infolge ber französischen Kontri- 
butionen ber Bürgerschaft bas Sechsfache einer Jahresbet auf erlegt werben mußte.

„Die Stabt ist", sagt Soethe in seiner Beschreibung Heilbronns im Jahr 1797, 
„ihrer glücklichen Sage, ihrer schönen unb fruchtbaren Segenb nac auf Sarten-, Frucht- 
unb Weinbau gegrünbet." Der Weinbau war seit alters eine Haupternährungsquelle 
der Bevölkerung; ba auc außer ben zahlreichen Weingärtnern jeder einigermaßen wohl- 
habende Bürger einen Weinberg befaß, so war bie ganze Stabt am Weinbau interessiert; 
bie reicheren Familien hatten zum Teil sehr großen Weinbergbefiß unb riesige Weinvorräte. 
Der Rat befümmerte sic viel um ben Weinbau, verbot 3- 33. Mutagen in ber Ebene 
unb Mischung von Obstmos unter ben v ersauf sw ein; im Jahr 1770 würbe bie Bur- 
gunbertraube, 1790 der schwarze Riesling eingeführt. Der Ackerbau machte Fortschritte; 
feit ben 1770er Jahren würben Kartoffeln gebaut, später Eiper, Reps, Mngerfen ein- 
geführt; Moßfampff veranlaßte 1765 bas Handlungshaus 3. S. Soppelt zur Einführung 
von Luzernesamen. Obstzucht unb Gartenbau würben eifrig betrieben, bie Sanbftraßen 
mit Obstbäumen bepflanzt, 1769 eine Baumschule angelegt. Um ben Stadtgraben würbe 
eine Mllee von Linden unb Kastanien gepflanzt, bie zur Zeit von Goethes Besuch „als 
Gewölbe genauen unb gezogen" waren; bie Sartenbejitzer führten viele ausländische
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Zierbäume ein. Die Viehzucht würbe durch pfälzische Zuchtstiere gehoben; seit 1770 
würben auf Betreiben Roßzkampffs jährlich dreimal (feit 1785 viermal) Dieh- unb Koß; 
märkte in Heilbronn abgehalten, auf benen bebeutenbe Umsätze, 3. 3. im Mai 1780 
40177 Sulden, erzielt würben; für das beste Pferd unb das schwerste paar Achsen 
würben preise ausgeteilt, bic sog. Diehmarktstaler. Die Stabt hatte stattlichen Grund- 
besitz, barunter fast 3000 Morgen Wald.

Der Handel Heilbronns hatte im Anfang des 18. Jahrhunderts wenig Bedeutung 
unb es waren seine kapitalkräftigen Firmen vorhanden; nac unb nach aber würbe von 
unternehmenden Kaufleuten bie günstige Lage ber Stabt mehr ausgenützt unb es ent- 
wieselte sic namentlich ein lebhafter Speditionshandel. Für bie machtlose, zwischen ber 
Kurpfalz und Württemberg eingeklemmte Reichsstadt war es hiebei feine leichte Auf- 
gäbe, mit ben beiden großen Aachbarn, von benen sie in bezug auf Schiffahrt unb Land- 
straßzen abhängig war, freundliche Derkehrsbeziehungen zu unterhalten unb doc 
ihre handelspolitische Selbständigkeit zu wahren. Heilbronn hat feine Entwicklung zu 
einer Handelsstadt in erster Linie ber Aleckarschiffahrt zu bansen; sowohl bie Kurpfalz 
als auch Württemberg bemühten sic im zweiten Jahrzehnt bes 18. Jahrhunderts um 
Hebung bes Verkehrs auf bem Neckar unb ließen regelmäßige „Marktschiffe" verkehren. 
Württemberg suchte von Heilbronn, wie schon unter Herzog Christoph, Freigabe bes Aeckars 
für bie Schiffahrt zu erlangen, doc ließ sic bie Reichsstadt in einem Vertrag von 1715 
nur dazu herbei, baß sie ben Durchgangszoll unter Aufhebung anderer Abgaben auf 
21/2 Kreuzer für ben Zentner Sut festsetzte. Die Kurpfalz traf 1712 mit bem Heil- 
bronner Kaufmann (späteren Senator) Georg Friedrich Pfeil bie Abmachung, baß biefer 
künftig als „kurpfälzischer Faktor" bie Schiffsfrachten einkassieren unb 8° bavon erhalten 
sollte, währenb bisher bie Schiffer selbst bie Frachten bei ben oft weit entfernt im Oberland 
wohnenden Besitzern ber Süter hatten einziehen müssen. Aber bie Heilbronner Kauf
leute wollten bie Frachten nicht -an Pfeil zahlen unb als nach beffen Sob ber Kaufmann 
Seorg Friedrich Rund 1730 zum kurpfälzischen Faktor ernannt würbe, erhoben sie 
unter Führung ber Speditionshandlungen Widerspruch beim Rat unb biefer, bem jeden- 
falls auch vor der pfälzischen Einmischung bange war, verbot bie „Faktorie" für alle 
Zeiten. Die pfälzische unb bie württembergische Mlarktschifferei hielten sic nicht lange 
(bie pfälzische würbe 1762 wieder ausgenommen), aber ber private Güterverkehr auf 
bem Aleckar hob sich, unb vergeblich machte bie württembergische Regierung 1737 einen 
Anlauf, bie Süterspedition von Mannheim nac bem Herzogtum unb umgekehrt von ben 
aufblühenden Heilbronner Speditionshäusern an ben württembergischen Kommerzienrat 
saunier zu ziehen. ie „Unterländer Schiffahrt" zwischen Wannheim unb Heilbronn 
war für bie Reichsstadt bei weitem wichtiger als bie „Oberländer" zwischen Heilbronn 
unb Cannstatt; bic Unterländer Schiffer waren pfälzische Untertanen, bic nach einem 
pfälzisch-mainzischen Vertrag auc auf bem Rhein hinunter bis Mainz fahren bürsten; 
bie Heilbronner Spediteure beteiligten sic an einem Kongreß zu Mannheim, auf bem 
nac langen Verhandlungen bes Heidelberger Aleckargrafenamts mit ben Schifferbruder- 
schäften im Jahr 1753 eine „Rangschiffordnung" zustandekam; durc diese würbe bie 
Zahl ber „Rangschiffe", b. h- ber in regelmäßiger Reihenfolge fahrenben Schiffe, bie 

Frachten unb bas Marimalgewicht für ein Schiff festgesetzt; fünf Heilbronner Speditions- 
häufern würbe für bic von ihnen den Schiffern zu gebenben Vorschüsse unb bie Ein- 
Kassierung der Fracht 5 % von dieser zugestanden. Später beklagte sic bas Aleckargrafen- 
amt, baß außer ben vier von jenen fünf noch existierenden Firmen (Seorg Friedric 
Rund, Rauc & Becht, Johann Christian Dolz unb Wolfgang Thomas Kinkelin) „auc 
Kleine Krämer sic ber Spedition anmaßten"; ber Rat aber, ber Keine Monopolisierung 
ber Spedition wünschte, stellte sic 1773 auf bie Seite ber Kleinen Kaufleute. „Schlamasse- 
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lei", d. h. Benützung von Alicht-angschiffen kam troß der Ordnung von 1753 häufig vor. 
Der Verkehr auf dem Neckar hob sic bis zum Ende der 1770er Jahre außzerordentlich: 
das Sewicht der am Heilbronner Kranen gewogenen Transitgüter betrug im Jahr 1700 
7620 Zentner,*) 1768 aber 50463 und 1779 81876 Zentner; unter letzteren waren 
aber nur 8812 Zentner 5) „Talgüter", so sehr überwog der Verkehr von Mannheim 
neckaraufwärts den neckarabwärts. Im Anfang der 1780er Jahre ging die Aeckartal- 
Spedition plötzlich start zurück, woran namentlich die Konkurrenz der infolge einer main- 
zijch-würzburgschen Einigung billiger geworbenen Mainlinie mit den Speditionsorten 
Würzburg unb Marktbreit schuld war; die Zentnerzahl ber von vier Hauptfirmen Heil- 
bronns zu Schiff von Main nac Heilbronn unb von hier zu Land nac Augsburg 
spedierten Güter betrug im Jahr 1780 17 000, 1782 aber säum mehr 4000. Auf ber 
anberen Seite zog bic Rheinlinie mit bem Speditionsort Schröc (jetzt Leopoldshafen) 
den Handel nac ber Schweiz, aber auc Stuttgarter unb Kalwer Süter von ber Neckar- 
linie ab. Die in Heilbronn gewogenen Transitgüter fielen von 73007 Zentnern im 
Jahr 1781 auf 42 215 Zentner im Jahr 1782. Die „Oberländijche Schiffahrt", die 
schon nac ber Chaussierung ber Landstrasze von Cannstatt über Besigheim nac Heil- 
bronn zurückgegangen war, hörte so gut wie ganz auf: hatte ber in Heilbronn erhobene 
Durchgangszou 1770—79 2450 Gulden eingebracht, so ergab er 1780—82 nur noc 
12 Sulden.

Der Bau jener Landstrasze von Besigheim nac Heilbronn war im Jahr 1771 
auf einer von Württemberg, Heilbronn unb anberen beteiligten beschickten Konferenz zu 
Sauffen beschlossen worben; bie Reichsstadt, bie ihren Anteil an ber Strafte bis zur 
Sontheimer Grenze bauen lieft, verehrte bem Herzog Karl „als Merkmal ber tiefsten 
Dankbarkeit unb Ehrfurcht" 4000 Sulden; in Wahrheit hatte Württembergs Vertreter 
in Sauffen, Regierungsrat Stockmayer, Roszkampf gedroht, wenn sein „freiwilliger Bei- 
trag" erfolge, werbe Württemberg bie Strafte nac Bönnigheim leiten; als ber Herzog 
bie zu erbauenbe Strafte besichtigte, tam auf feinen Wunsch Rofzkampi nach Sauffen, 
um ihm aufzuwarten.

Heilbronn interessierte sich auszerordentlic für eine von ber kurpfälzijchen Regie- 
rung geplante „Kommerzienstraßze" von Nürnberg nac Straftburg, bic ber seit 1750 
vom Schwäbischen Kreis angelegten, über Ellwangen, Cannstatt, Vaihingen unb Pforz- 
heim führenden „oberen Nürnberger Strafte" Konkurrenz machen sollte. Die Reichs- 
stabt, unterstützt von bem pfälzischen Oberamt Bretten, suchte bei ber Mannheimer Re- 
gierung zu erreichen, baft bic geplante „untere Nürnberger Strafte" nicht etwa über 
Mosbac unb Heidelberg gelegt, fonbern baft bie alte, infolge ihres schlechten Zustands 
veröbete Handelsstraßze von Nürnberg über Hall nac Heilbronn benützt unb durc den 
Kraichgau nac Straftburg weitergeführt werbe; man hoffte in Heilbronn, ben Handel 
zwischen bem östlichen Deutschland unb Frankreich, ber bisher großenteils von Aürn- 
berg über Cannstatt ging, über Heilbronn zu leiten. Um Württemberg unb ben Schwä- 
bischen Kreis von ihrem Wiberftrebcn gegen bie geplante Strafte abzubringen, würbe 
Rofzkampi mehrfach auf Kreistage gefanbt, wo er, ba bie Reichsstadt diese sonst nicht 
zu beschicken pflegte, als „Fremder in Bsrael" begrüftt würbe. Als im Sahr 1776 bie 
Mannheimer Negierung bic Strafte wirtlich über Heilbronn unb Bretten anzulegen be- 
schloß, beteiligte sic zwar Heilbronn unter bem Druc bes württembergischen „Kreis- 
direktorialdespotiomus" nicht offiziell an ben Verträgen über ben Straftenbau, begann 
aber 1781 ben auf seinem Gebiet liegenben Straftcnteil zu bauen. Da machte aber bie 
feit 1777 mit Kurbayern vereinigte Kurpfalz eine völlige Schwenkung: nach mehreren, 
3. T. auc von Heilbronn beschickten Konferenzen über Handel unb Schiffahrt, tam 
es 1781—82 zu einer handelspolitischen Einigung zwischen Pfalz-Bayern einer- unb 
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Württemberg andrerseits und Pfalz—ayern opferte dem neuen Verbündeten die untere 
nürnberger Straße, an Heilbronn erging sogar die Zumutung, die bereits fertiggestellte 
Strecke bis zur Sroszgartacher Srenze wieder verfallen zu lassen. Pfalz-Bayern und 
Württemberg beschlossen dagegen, die Straße Cannstatt-Heilbronn über Fürfeld und 
Sinsheim nac Heidelberg fortzusetzen und forderten Heilbronn zur Beteiligung auf, das 
feinen Anteil an dieser Straße feit 1783 baute.

Eine für den Heilbronner Handel erfreuliche Folge der pfalzbayerisch-württem- 
bergischen Handelseinigung war die Herabsetzung der Schifffrachten und der pfälzischen 
Rhein- und Aeckarzölle; auf die „sündhafte Erfindung" des Mannheimer Kaufmanns 
Peter Brentano, ba^ die Aleckartalspedition nac Mannheim gezogen und die Schiffahrt 
dortigen Schiffern zugewendet werben möchte, ging bie pfalz-bayerische Regierung zum 
Slüc für ben Heilbronner Handel unb für bie Heidelberger und Laumersheimer Schiffer 
nicht ein. Dagegen forderten Württemberg unb Pfalz-ayern, bic je einen Agenten 
für Schiffahrtsangelegenheiten in Heilbronn ernannten, von bcr Reichsstadt Herabsetzung 
des Durchgangszolls für bie Oberländer Schiffer, bcr daraufhin 1784 von 21/2 Kreuzern 
für ben Zentner auf 1 Kreuzer herabgesetzt würbe. Pfalz-ayern plante nämlic mit 
Württemberg, ben Süterzug von Frankfurt unb ber Pfalz auf bcm Aeckar bis Cannstatt 
heraus unb von bort zu Land auf einer neuen Handelsstraßze über Heidenheim unb 
Sauingen a. D. nac Bayern zu leiten. Donau- unb Rheinhandel sollten auf biefe 
Weife verbunben, Sauingen (anfangs war Alm vorgesehen) unb Cannstatt bie Spedi- 
tionsplätze werben. Die Heilbronner Firma Jakob Friedrich Ssell & Co. unb bie Stutt- 
gartet Firma Christian Friedrich Reinhards Söhne grünbeten 1783 bie Spedition- unb 
Kommisjionshandlung Ssell Reinhard & Co. in Sauingen unb Cannstatt, bie von 
Pfalz-Bayern ein 20jähriges Oktroi mit bebeutenbem Zollnachlaßz für alle durch sie 
nac Sauingen zu spedierenden Süter unb von Württemberg ähnliche Vergünstigungen 
erhielt. Pfalz-Bayern erlangte von Württemberg, baß bie zu Sanb von der Pfalz aus 
über Cannstatt-Lauingen nach Bayern (unb umgekehrt) tranfitierenben Kaufmannsgüter 
in Württemberg weniger Durchgangszoll zu zahlen brauchten als bie von Heilbronn aus 
nac Sauingen gehenben Güterwagen.

Die Aleckartalspedition hob sic seit der Mitte bcr 1780er Jahre wieder bedeutend: 
im Jahr 1789 betrug bas Sewicht bcr am Heilbronner Kranen gewogenen Transit- 
gütcr 125119 Zentner; bavon fielen 102 910 Zentner auf Unterländer Bergfahrten, 
7634 Zentner auf Unterländer Calfahrten unb 14575 Zentner auf Oberländer Berg- 
fahrten; auf ber häufig unter niebrigem Wasserstand leidenden Oberländer Strecke tonnte 
bic Schiffahrt nicht erfolgreich mit bcm Landverkehr konkurrieren.

Die Zeit des ersten Koalitionsfriegs gegen Frankreich bot durc bic großen Heeres- 
züge ben Heilbronner großen unb kleinen Kaufleuten unb — bei ben hohen preisen ber 
Sebensmittel - auch bot Wein- unb Ackerbau treibenden Bevölkerung Gelegenheit zu 
großem Gewinn. Zur Zeit ber Einverleibung in Württemberg gab es in Heilbronn 
etwa 60 Handelshäuser; am wichtigsten war ber Handel in Kolonialwaren, bie einem 
grossen Seil von Süddeutschland durc Heilbronner Firmen vermittelt würben; biefe 
sonnten bie Waren dadurch billig liefern, baß sie sie nicht von bcm Zwischenort Frank- 
surf, fonbern direkt von Holland bezogen.

Eine Sonderstellung unter den Handelsleuten Heilbronns nahmen einige Italiener 
ein, bic als Schutzverwandte mit gewissen Beschränkungen in bic Stabt ausgenommen 
waren, ber erste seit 1672. Die verbürgerte Handlungsgesellschaft eiferte beständig gegen 
biefe frembe Konkurrenz, namentlich gegen ben unterneßmenben Francesco Antonio 
Bianchi, bcr eine Zeitlang auc Spedition betrieb; auf Betreiben bcr Handlungsgesell- 
schaft musste er eine 1745 in Heilbronn geplante Sabaffabrit außerhalb des reiche^ 
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städtischen Sebiets, in Sontheim, anlegen; als Bianchis Erben im Sahr 1772 mit 
85 000 Bulben Überschuldung fallierten, erreichte die „italienische Handlung" ein 
Ende. Anlehen bei Juden sollten nur mit Genehmigung des Rats gemacht werben; 
diese bürsten nicht auf Heilbronner Gebiet wohnen unb hatten beim Eintritt in die 
Reichsstadt 12 Kreuzer (während des Diehmarkts nur 3 Kreuzer) „Ceibzoll" zu 
zahlen; als ein Aleckarsulmer Jude Mleszfreiheit erhielt, würbe bem Rat „favor 
gegen bie Juden unb odium gegen die Handelsleute" vorgeworfen. Hausierhandel 
war verboten.

Den Salzhandel hatte bie Stabt 1656—1707 selbst betrieben, bann würbe er frei- 
gegeben; das Salz würbe von Hall, von Köln, seit 1759 auc von Offenau bezogen. 
Im Jahr 1769 jedoc gab bie Stabt ben kurbayerischen Salzkontrahenten Johann 
Eberhard & Witmer in Regensburg ein Monopol; bie Salzeinfuhr würbe erleichtert 
unb bie Bestimmung getroffen, daßz gegen zwei Scheiben Salz, bie von bem in Heil- 
bronn zu errichtenden Lager an Einheimische ober Auswärtige versauft würben, stets 
ein Seilbronner Eimer (= 1/s württembergischer Eimer) Heilbronner Wein nac Bayern 
ausgeführt werben solle. Aber diese Bestimmung, bie nicht nur für ben Heilbronner 
Weinhandel, fonbern auc wegen ber Rückfracht ber Salzwagen wichtig war, würbe 
balb nicht mehr eingehalten; trotzdem bauerte bas Salzmonopol ber bayerischen Kom- 
pagnie bis in bie 1780er Jahre; 1788 wirb bann wieber eine Haller Salzniederlage 
erwähnt. Den Holzhandel pflegte bie Stabt zusammen mit bem Sloszzoll unb ihrer 
Sägmühle zu verpachten. Bei Neuerungen, wie 1770, 1789 unb 1792, ließ sie, um ben 
Bürgern billigeres Brot zu verschaffen, auswärts Setreibe auftaufen. Zu ber 1772 
vom Bat erwogenen Sründung einer Leihbant ist es nicht getommen.

Die Seilbronner Industrie steht im 18. Jahrhundert bem Handel gegenüber noc 
ganz im Hintergrund ; erst gegen bas Ende bes Jahrhunderts würbe ber Srund gelegt 
zu ber späteren industriellen Entwicklung ber Stabt. Der Neckar würbe feit alters zu 
Mühlen benützt; bie Stabt besass zwei Mahlmühlen, eine Sägmühle unb eine Euchwalk- 
mühle, bie verpachtet würben; ausser biefen gab es eine Papiermühle (seit 1708), eine 
Pulvermühle unb eine Sewürzmühle; 1759 wirb eine Schleif-, ÖK unb Cabakmühle 
erwähnt. 3m Jahr 1753 eröffnete bie Firma Bez & Bruckmann eine Cottondruckerei 
unb Bleiche, bie von ber Stabt auf 15 Jahre privilegiert würbe, von ben württem- 
bergischen Badsbarorten aber nicht benützt werben bürste; grosze Bedeutung gewann bie 
seit 1785 bestehende Bleiche ber Firma Orth Scheuermann & Ko., bie auc eine Baum- 
Wollspinnerei mit englischen Maschinen betrieb. Verschiedene industrielle Versuche in ben 
Bebengebäuben bes städtischen Waisenhauses, 3- B. eine 1766 durc Karl Affourtit von 
Cannstatt angelegte Cottondruckerei, hatten seinen Erfolg. Bei ben grossen Handels: 
firmen regte sic „ein auf Mühlen inclinierenber Fabrikengeist": Die Firma Seorg Friedric 
Rund errichtete — spätestens 1777 — eine Ölmühle, in ber später auc Sabas, Farbe 
holz unb Sips gemahlen würbe, bie Gebrüder Baud) errichteten 1787 eine Öl-, Sabas? unb 
Farbholzmühle, bie Firmen Johann Christian Dolz unb Jakob Friedric Sfeß & Ko. 
folgten mit ähnlichen Mühlen. Seit 1784 würben Steinkohlen ben Neckar heraufgeführt, 
bie Bohrungen auf Heilbronner Sebiet hatten seinen Erfolg. Dagegen würbe bie Aus- 
beutung ber Sipsgruben auf bem Stiftsberg unb bei Aeckargartac wichtig für bie Heil- 
bronner Industrie; bas Sipsgraben, anfangs vom Bat verboten wegen ber Derderbung 
ber Weinberge unb ber befürchteten Anziehung bes Blitzes, würbe seit ben 1770er Jahren 
eifrig betrieben, namentlich durch ben Bäcfer Kaspar Hofmann, ber 1784 bie erste Sips- 
mühle errichtete; in ben 1790er Jahren folgte bie Mlessersche unb bic Sperlingsche Sips- 
mühle; auf allen biefen würbe auch Öl unb Sabas gemahlen, während bie Sipsmühle 
bes Assessors Müller mit einer bedeutenden Lohmühle verbunden war; im Jahr 1793 
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wurde auc in Aleckargartac eine Sipsmühle errichtet. Die Heilbronner Sipsausfuhr 
würbe um 1800 auf jährlich 100 000 Zentner geschätzt. Dem Bierbrauen war ber Rat 
mit Rücksicht auf ben Weinabsat nicht günstig gesinnt: im Jahr 1753 würbe das vorher 
einem einzigen Einwohner gestattete Brauen ganz verboten, unb erst 1773 erhielt Heil- 
bronn wieder eine Brauerei, 1778 auc Aleckargartac; im Jahr 1789, nac Erfrieren 
ber Reben, bürste in Heilbronn eine zweite, 1792 eine dritte errichtet werben. Den 
Bierbrauern würbe streng verboten, Branntwein zu brennen, weil man bie Seuersgefahr 
fürchtete; dagegen war auf ber Aeckarinsel Hefenweiler bie Herstellung von Hefe unb 
Branntwein feit alters gestattet; um 1800 gab es etwa 30 Brennhütten bort. Im 
Jahr 1792 richtete bie Firma Keßler & Sruis im Waisenhaus eine Fruchtessigbrauerei 

Das Heilbronner Archiv

unb Wcmeffigfabrit ein. Mit ber im 
18. Jahrhundert so beliebten Porzellan- 
fabrikation fanben auf bem Hefenweiler 
zwei erfolglose Versuche statt: 1755 durc 
den Augsburger Seorg Heinrich Hofmann 
unb 1756 durc ben von Herzog Karl 
unterstützten Karlsruher B. E. Häcker6) 
(f. I, S. 703); später hatte bie Lud- 
wigsburger Porzellanfabrit eine Rieder- 
läge in Heilbronn. Zwei Druckereien 
bestauben in ber Stadt: bie Leuchtsche 
(später Allingersche), bie feit 1744 ein 
„Wöchentlich Heilbronnis ches Aachrichten- 
unb Kundschaftsblatt" herausgab, unb 
bie schon seit bem 17. Jahrhundert be- 
stehende Mlayersche Druckerei; in ben 
1790er Jahren wirb auc eine Aloten- 
druckerei genannt; bie Eckebrechtsche 
Buchhandlung verlegte größere Werte, 
so seit 1750 bie „Heilbronner Allgemeine 
Seschichte".7) Die aus Steinheim a. b. 
Murr in Heilbronn eingewanberte Orgel- 
bauerfamilie Schmahl lieferte Orgeln 
nac Reutlingen, Tübingen, Ludwigs- 
bürg, für bie Heilbronner Kilianskirche 
(1743), ja nach Philadelphia (1750);8) 
in ben 1790er Jahren fertigte Gabriel 

Riedmüller Klaviere; ber Slockengieszer Samuel Metzger machte viele Slocken für bie 
Umgebung Heilbronns. Die Projekte eines angeblichen ©rasen Courouvres, ber 1775 
eine mit großartigen Fabrikanlagen u. a. verbundene academie bienfaisante et patrio- 
tique des arts et de commerce als Aktienunternehmen in Heilbronn grünben zu wollen 
vorgab unb ben Kat lange nasführte, entpuppten sic als Schwindel.

Erot vieler Mißerfolge im einzelnen war ber wirtschaftliche Aufschwung ber Heil- 
bronncr Kaufmannschaft unb ber Bürgerschaft überhaupt in ber zweiten Hälfte bes 
18. Jahrhunderts ganz außzerordentlic: im Jahr 1752 gab es (wie schon 1634) 
6 Bürger, bie über 20 000 Sulden versteuerten, unb unter ihnen war nicht ein einziger 
Kaufmann; im Jahr 1799 dagegen versteuerten 30 Personen über 20 000 Sulden unb 
etwa bie Hälfte von ihnen, barunter bie 6 Höchstbesteuerten, waren Kaufleute; im 
Jahr 1752 war bie höchste zu versteuernde Summe 48475 Sulden (1589: 45100 Sulden;
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1634: 36 400 Sulden), 1799 aber 160 550 Sulden; 1799 versteuerten 12 Personen über 
50 000 Sulden, barunter 4 über 100 000 Sulden.

Die Kaufleute waren mit ben Apothekern, Zuckerbäckern, Soldarbeitern, Buch- 
druckern u. a. zur Krämergesellschaft vereinigt, bic später Handlungsgesellschaft genannt 
wurde; sie wählte, wie bic Handwerke, aus ihrer mitte „Kerzenmeister", während ber 
Rat eines feiner Mitglieder zum Vorsteher ber Handlungsgesellschaft ernannte, ohne 
beffen Genehmigung diese feine Versammlung halten bürste. 3m Sahr 1785 wünschte 
die Fandlungsgesellschaft die Einsetzung einer Kommerzdeputation; ber Rat erwählte 
dazu 4 feiner Mitglieder, sowie ben in Handelssachen sehr erfahrenen Syndikus Becht 
unb forberte die Handlungsgesellschaft auf, auc aus ihrer Mitte deputierte vorzu- 
schlagen. Zwischen bem Rat unb ber ^anblungsgefcUfdjaft kam es öfters zu Streitig-

Das Schieszhaus in Heilbronn
Xiac einem Steindruck von Gebr. Wolff in Heilbronn

feiten; biefe erhob, namentlich um bic Mitte des Jahrhunderts, immer, wenn ber Rat 
einen auswärtigen Kaufmann als Bürger aufnehmen wollte, ein grosses Geschrei von 
„Übersetzung bes Kaufmannsstands" unb „Übervölkerung", aber ber Rat geigte meist 
einen weiteren Vlies unb liess sic nicht irre machen; cs ist auffallend, wieviele von ben 
grösseren Kaufleuten Heilbronns von auswärts zugezogen finb. Wegen bes „Pfennig- 
Zolls", einer Steuer auf bic eingehenden Kaufmannswaren, gab es zwischen Rat unb 
Handlungsgesellschaft einen Prozeß beim Reichshofrat. 3n ben leisten Jahrzehnten der 
Reichsstadt war ber Kaufmannsftanb reic an welterfahrenen, gebilbeten männern, von 
benen ber Rat mehrere auch zu diplomatischen Sendungen verwenbete.

die Verhältnisse ber Handwerke in Heilbronn bieten nichts Charakteristisches; bass 
bas Kunfthanbwerf in einzelnen Zweigen blühte, zeigt bic schmiedeijerne Eüre bes Archivs 
unb bas 1766 in Heilbronn gefertigte Prachtgitter ber Abtei zu Schöntal.9)

die Stabt wuchs, von wenigen Gebäuden abgesehen, im 18. Jahrhundert noc 
nicht über ihre mauern hinaus; doc entstauben bemerfenswerte Heubauten. die Deutsch- 
orbensfommenbe liess seit 1711 durc ben öttingischen Kat unb Ingenieur Wilhelm Hein- 
ric Beringer ben stattlichen sog. Heuen Vau erstehen unb 1721 würbe bic gotische
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Deutschordenskirche außzen und innen verzopft. Im Jahr \c27 erhielt die 1688 von 
den Franzosen ausgebrannte Hafenmarktskirche durch den später in Hall angestellten 
Straßburger Soh. Phil. Meyer einen neuen Eurm; 1739—41 erstand das Konventshaus 
ber Karmeliter. Die Stadt lies seit 1756 vor dem Sülmertor das grossartige Waisen- 
haus im Mansardenstil errichten; 1765 erbaute ber aus Herrenberg stammende Wert, 
meister Johann Christoph Keller bas hübsche Archivgebäude im Rokokojtil, die zweck- 
mässige innere Einrichtung erfolgte nac dem plan bes Archivars, späteren Bürgermeisters 
Eberhard Ludwig Becht; 1769—71 lief? ber Rat durch Keller vor ber Stabt bas Sdjie^ 
haus errichten mit reizvoll stukkiertem Saal, dessen Decke aber schon 1785 durch ben 
Stuffator Hezel (f. I, S. 698) neu gemacht werben musste; Hezel fertigte auc 1779—80 
die Stutfaturcn im Ratssaal, beffen Deckengemälde ber Stuttgarter Maler Johann 
Jakob Norif (f. I, S. 679) machte. 3n ben Jahren 1784 —88 baute die Stabt dem 
Kitterfanton Kraichgau, bem sie ein eigenes Haus nicht zugestehen wollte, ein von dem 
Kanton zu mietendes Kanzlei- und Archivgebäude. Don Privathäusern finb besonders 
zu erwähnen: bas 1728 von ber Senatorswitwe Pfeil erbaute Rokokohaus am Markt, 
die schöne, 1764—65 wah rscheinlic durch Keller errichtete Einhornapotheke unb ber 
stattliche, durch ben Zweibrücker Krutthofen 1796 erbaute Saftlos zur Sonne; biefe 
beiden Sebäude werben auc von Soethe, ber 1797 in ber Sonne wohnte, erwähnt. 
Für ben Steinbau gaben bie Heilbronner Steinbrüche, bie seit 1777 durc den Bau der 
Jägerhausstraßze zugänglicher gemacht würben, gutes Material; von 1785— 96 lief? ber 
Rat für ben Bau steinerner Häuser Erleichterungen eintreten; Bürgermeister v. Roßz- 
fampff interessierte sic sehr für bas Bauwesen. Im Jahr 1776 würbe bie Kramgaffe 
„chaujseemäszig angelegt", feit 1780 Öllampen zur Straßzenbeleuchtung verwenbet, 1781 
bie Häuser numeriert.

Einen bebeutenben Künstler hat Heilbronn im 18. Jahrhundert hervorgebracht: 
ben 1818 als Saleriedirektor zu Wien verstorbenen Maler Heinric Friedrich Güger (1. I, 
S. 722), ber einst ber gefeierte Vertreter bes Klassicismus war unb jetzt als ber beste 
deutsche Miniaturmaler berühmt ist. Der württembergische Theatermaler Sebastian 
Holzhey (f. I, S. 515 unb 686) war 1728 in Heilbronn geboren als Sohn bes aus 
Alm eingewanberten Malers Lazarus Holzhey, von bem ein anberer Sohn, Johann 
Mathäus, Stempelschneider bei ber Münze in Holland würbe. Vorübergehend hielt sic 
1773 ber später in Mannheim tätige Porträtmaler Mathias Klotz (f. I, S. 723) in 
Heilbronn auf unb 1796—97 ber Stuttgarter Porträtmaler Gottlob Wilhelm Morff. 
Der von Ludwigsburg gefommene Italiener Siacomo Baptista Seradini malte 1753 
Bilbcr bes Kaiserpaars fürs Rathaus unb lieferte Arbeiten für bie Kirchen von Sont- 
heim unb Süglingen; im Jahr 1757 würbe ber in Homburg geborene Johann Peter 
Friedrich Hauck, Sohn bes Mannheimer Hofmalers Johann Jakob Hauck, Bürger; er 
malte 1774 ein Bild Kaiser Josephs fürs Rathaus unb porträtierte viel für Heilbronner 
Familien, zuerst in Öl, später in Pastell; auc 3. S. Öchslin, jedenfalls identisch mit 
bem Stuttgarter Maler Ochslin aus Stengen a. Brenz (f. 1, S. 744), porträtierte in 
Heilbronn; seit ben 1760er Jahren war ber Maler Johann Joseph Wagner ansässig, 
Sohn bes aus bem Sothaischen stammenden Malers Johann Jakob Wagner in Rosen- 
berg unb Pater bes Heilbronner Malers Josef Wagner. Hufner biefen hielten sic 
kürzer ober länger in Heilbronn auf bie Maler Johann Christoph Ladis aus Öbenburg, 
Heinrich Martin Heinsius, Sohn bes Ilmenauer Malers Johann Christian Heinsius, 
Sommier (ber Münchener Landschaftsmaler?) unb 3. 2. B. Apel aus Heiligenstadt. 
Miniaturmaler waren peter Resplandini (später in Strasburg) unb Joseph Pernaur 
aus Ludwigsburg (f. I, S. 709). Der Heilbronner Carl Lang, später Senator (f. I, 
S. 761—2), grünbete in ben 1790er Jahren einen mit Bilderhandel verbunbenen
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Kunstverlag, in dem Stiche von Chodowiecki, Heidelofi, d Argent u. d. Künstlern er- 
schienen; bei Lang fand nac Aufhebung der Karlsschule der Kupferdrucker Heinrich 
Schweizer (f. I, S. 757) von Stipoldsweil bei Basel Beschäftigung; hübsch ist eine 
Sammlung von Ansichten aus Heilbronn und Umgebung, die von Jakob Sauermann 
(f. I, S. 745) gezeichnet und von Lang selbst radiert sind; Langs Unternehmen, dem 
er den Kamen „Schwäbisches Industrie-Comptoir" gab, sonnte sic nur bis 1798 
halten. Ein gelernter Bildhauer war im Sahr 1746 „seit vielen Jahren" nicht mehr 
ansässig; 1756 hielt sic ein Bildhauer Johann Rachel von Aeuhaus im Bambergichen 
vorübergehend in der Stadt auf; das originelle Rokokograbmal des Bürgermeisters 
Johann Stübler würbe 1759 von bem Öhringer Bildhauer Johann Baptist Sauggas 
aus Meran gefertigt, bem jedenfalls auc bas des Stadtschultheiszen Johann Georg

Sie Sülmerstrasze in Heilbronn mit dem Saftlos zur Sonne 
Xiac einem Steindruck von Gebr. Wolff in Heilbronn

Geiling (gest. 1757) zuzuschreiben ist. Seit 1764 wohnte ber in Ochsenfurt als Sohn 
bes Oeringer Hofbildhauers Joseph Ritter geborene Kirchbergiche Hofbildhauer Rikolaus 
Kitter in Heilbronn; er war vorher in ben Hohenlohischen Residenzen, in Rothenburg 
unb Hall tätig gewesen, Grabmäler von ihm finb in ben Kirchen von Calheim unb 
Böckingen. Der Stil Louis Seize ist in Heilbronn durch die 1786 von bem Maurer 
Sinsenmaier entworfene Wegsäule an ber Frankendacher Strafe vertreten unb durch 
bas sehr schöne Grabmal ber Familie von Roszkampii; bie Reliefbüste bes Bürger- 
meifters, bie jedenfalls erst später eingesetzt würbe, hat bie Inschrift: 3. Kaiser 1799 
(wohl ber in Mannheim unb Karlsruhe tätige Schweizer Josep Kayser).

Im Segensatz zu bem steifen, altmodischen Con vieler Reichsstädte herrschte in 
Heilbronn nach ben übereinftimmenben Zeugnissen vieler Besucher eine verhältnismäßig 
weitgehende Freiheit unb Ungezwungenheit; bis zu einem gewissen Srad war dies auc 
innerhalb bes Rats ber Fall: bürste sic doc Roszkampi (noc als Steuerhert) in einem 
offiziellen Schreiben an ben Rat über bie kleinlichen Zeremonialitreitigkeiten auf bem 
Kreisviertelskonvent luftig machen! Der leichtlebige, genußzfrohe Sinn ber fränkischen 
Bevölkerung Seilbronns fiel namentlich ben aus bem Württembergischen kommenden
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Besuchern auf; Schubart sagt: „Hang zu gesellschaftlicher Freude scheint beinaße das 
Hervorstechende im Charakter dieser Städter zu sein"; und Schelling, der 1796 die 
Reichsstadt besuchte, schrieb, „so lustig alles in Heilbronn zugehe, so höre man doch 
weniger als sonst von den verderblichen Folgen des Lurus" 10). Wöchentliche Bälle, 
namentlich Maskenbälle, in den Gasthöfen, „Sommerbälle" auf dem Wartberg und 
Jägerhaus, Speisegesellschaften, Spazierfahrten spielten eine grosze Rolle, so baß der 
Rat manchmal dem Übermaß ber Vergnügungen steuern zu müssen glaubte; zur Herbst- 
zeit herrschte fröhliches Leben in ben Weinbergen mit Wein, Gesang, Canz unb Feuer- 
werf. Ausit würbe sowohl in öffentlichen als in Privatkonzerten, die Schubart „über 
fein Erwarten gut eingerichtet" fand, viel getrieben; die dramatische Kunst war auf 
Vorstellungen wandernder Truppen beschränkt, die mitunter auc Stücke von Lessing, 
Schiller unb Shakespeare aufführten. Heilbronn würbe häufig von Fremden zum Auf- 
enthalt gewählt, was dazu beitrug, bem Leben eine gewisse Vielfeitigfeit zu geben; 
namentlich von ben gamilien bes benachbarten Adels wohnten viele in Heilbronn, aber 
auc für bic auf ihren Gütern Wohnenden bilbete bie Reichsstadt einen oft besuchten 
Aittelpunkt. Die Kanzlei bes Kitterfantons Kraichgau befanb sic in Feilbronn, wäh- 
rend bie Odenwaldsche 1762 nac bem naßen Kochendorf verlegt würbe; bie ritterschaft- 
ließen Beamten unb Konsulenten geßörten häufig Heilbronner Familien an; oft fanben 
Versammlungen beider Kantone in Keilbronn statt, 1750 eine Versammlung der drei 
Ritterkreise. Eine Reihe von Mächten, auc auslänbifeße, hatten Werbeämter in ber 
Stabt. Seit 1776 woßnte ber Prinz Ludwig von Hessen-Darmstadt in Heilbronn, ber 
sic mit einer Bürgers todter verheiratete; im Jahr 1780 veranlaßte bic württembergische 
Kegierung ben Kat zum Einschreiten gegen einen von bem Prinzen unter ber Bürger- 
schart gegründeten sog. „Bund ber Rechtschaffenheit". Verschiedene Persönlichkeiten, bic 
bei Herzog Karl in Ungnade waren, woßnten kürzer ober länger in Heilbronn: Harden- 
berg, Wittleber, Pirker mit feiner Sattin Marianne, Schubart unb im Jahr 1793 Schiller. 
Dieser rüßmte in einem an ben Amtsbürgermeister gerichteten Schreiben neben ber 
„schönen, fruchtbaren Segend" auc „bie aufgeflärte Kegierung, anständige Freiheit unb 
Kultur ber Sitten", wäßrenb er an Körner schrieb: „Die Menschen sind freier, als in 
einer Reichsstadt zu erwarten war, aber wissenschaftliches ober Kunftintereffe findet sic 
blutwenig". Dieses Urteil Schillers, ber übrigens im gleichen Brief schrieb, er ßabc 
noc nicht viele Bekanntschaften gemacht, fteßt im Widerspruch zu allen sonstigen Alach- 
richten, bic bas geistige Leben in ber kleinen Reichsstadt als verhältnismäszig recht be- 
beutenb erscheinen lassen.

Das Symnajium ßattc im 18. Jahrhundert tüchtige Kcftorcn, wie Johann Seorg 
Bernßolb unb namentlich ben Heilbronner Johann Rudolf Schlegel, bic beide auc 
schriftstellerisch tätig waren; gegen bas Ende bes Jahrhunderts fam bas Gymnasium 
bei ben benachbarten Pfarrern unb Amtleuten „wegen ber vermeinten Heterodoxie ber 
Lehrer" in Verruf unb ber große Besuch von auswärts ließ nach. Das Symnasium 
unterstand bem Scholarchat, beffen vom Kat ernannte Mitglieder früßer zur einen Hälfte 
aus Seistlichen, zur anberen aus Laien bestauben ßatten; bie Geistlichen würben aber 
allmählich ganz aus bem Scholarchat verbrängt. Die städtische Bibliotßef war im 
Sommer wöchentlich zweimal „ben Liebhabern ber Literatur" geöffnet; auc Leihbiblio- 
tßefen unb — in ben 1780er Jahren -— eine Lesegesellschaft werben erwäßnt; größere 
Privatbibliotheken waren nicht selten, ber Syndikus Becht hinterließ eine im Wert von 
3000 Sulden. Auszer einer Reihe von belesenen, gebilbeten Männern, wie es 3. B. ber 
von Schubart geschilderte Bürgermeister von Pancug, im Suten unb Schlimmen ein 
echtes Kind bes 18. Jahrhunderts, war, zählte Heilbronn auc eine stattliche Anzahl 
von (z. €. schon genannten) schriftstellerisch tätigen Männern in feinen Mauern. Der
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Bürgermeister Christian Ludwig Schübler gab mathematische und astronomische Schriften 
heraus, schrieb aber auch über Musi und dichtete; der Senator Karl Lang war Schrift- 
steiler und Dichter; auc der Steuerherr Christoph Ludwig Schreiber (f. I, S. 461) war 
mehrfach schriftstellerisch tätig; ber dramatische Dichter Otto Heinric von Semmingen- 
Bürg verlebte seine Jugendzeit in Heilbronn, das feine wie auc des Dichters Eberhard 
Friedrich von Semmingen-Ereschklingen (f. I, S. 416) Seburtsstadt war; der 1780 als 
Pfarrer nac Heilbronn berufene spätere Senior Christian Friedrich Duttenhofer war 
ein fruchtbarer theologischer Schriftsteller rationalistischer Richtung; drei Heilbronner 
Hrzte waren schriftstellerisch tätig: der Mesmerianer Eberhard Smelin, der Brownianer 
Melchior Adam Weikard und — als medizinischer, belletristischer und Musikschriftsteller 

- Friedric August Weber. Über die Aufnahme der französischen Revolution in Heil- 
bronn haben wir seine genügenden Alachrichten; die Emigranten würben nicht geduldet.

Die Bürgerschaft bcr Reichsstadt war durchaus lutherisch; Katholiken gab es nur 
unter ben Schutzverwandten; katholischer Sottesdiens fanb in bcr Deutschordenskirche 
unb im Kirchlein des Claraklosters statt. Die Stabt hatte drei lutherische Kirchen, doc 
ohne ba^ die Semeinde geteilt gewesen wäre, unb fünf Pfarrer, die Dörfer hatten je 
eine Pfarrkirche; an bcr Spitze bes geistlichen Ministeriums staub als Senior bcr erste 
Pfarrer bcr Hauptkirche zu St. Kilian. Aloc im Jahr 1745 bestrafte ber Rat ben 
Senator, späteren Bürgermeister Roth um 100 Sulden, weil er sic ohne obrigkeitliche 
Erlaubnis mit einer Reformierten verheiratet hatte, unb wollte sie ohne Übertritt nicht 
als Bürgerin annehmen; nac unb nac aber traten mit dem Einbringen bcr Aufklärung 
bic Segens ätze bcr Konfessionen etwas zurück: so hatten feit 1778 Protestanten unb 
Katholiken einen gemeinschaftlichen Friedhof. Alachdem im Jahr 1739 Zinzendorf in 
Heilbronn gepredigt hatte, wanberten mehrere ihm anhängende Familien aus Heilbronn 
unb namentlich aus Böefingen aus, unb 1743 entlieh ber Rat ben dortigen Pfarrer, ba 
beffen „neue Lehren" Anruhen erregt hatten; im Jahr 1745 würbe auc ber auf bem 
Franckeschen Waisenhaus zu Halle ausgebilbete Pfarrer von Frankenbach, Josep Gabriel 
Füger, von seiner Semeinde bes Separatismus beschuldigt; er würbe übrigens später 
Senior in Heilbronn unb sein „ascetisch-katechetischer Unterricht" im dortigen Waisen- 
haus würbe an ben Sonntagen auc von vielen Erwachsenen besucht. Im Jahr 1775 
ist von ben „täglich sich mehrenben Conventikula ber sogenannten Pietisten" die Rebe. 
Als bas von Reftor Schlegel 1774 neu herausgegebene rationalistische Heilbronner Se- 
sangbuc eingeführt würbe, verliess am Aeujahrsfes 1777 in ber Aikolaikirche bcr grösste 
Seil bcr Gemeinde vor bem Singen bic Kirche. Der Rat war bamals in feiner Mehr- 
heit entfchieden rationalistisch gesinnt.

An Wohltätigkeitsanstalten bestaub seit 1306 bas Katharinenspital unb mehrere 
Stiftungen. Seit 1756 würbe ein grosses Waisen-, Zucht- unb Arbeitshaus erbaut, bie 
Kosten trug zur Hälfte bie Stabtfaffc, die anbere Hälfte würbe durch Beiträge von ber 
Bürgerschaft, von ben Stiftungen unb von auswärts beigebracht; bic Verwaltung bes 
Waisenhauses erfuhr, als zu kostspielig, im Rat scharfe Angriffe, unb 1795, bald nac 
bem Cod Rohfampffs, ber sich besonders bafür interessiert hatte, würbe es aufgehoben. 
Das Armenwesen würbe zur Abwendung bes Sassenbettels 1760 neu geordnet; unter 
Vorangang ber brei Kollegien verpflichteten sich bie Bürger zu regelmäßigen Beiträgen, 
doc musste 1788 an bic „sozietätsmäßzige Verbindlichkeit" erinnert werben; bic Rech- 
nung bcr Armenkasse würbe im Wochenblatt veröffentlicht.

Betrachtet mau im ganzen bic Verwaltung ber Stabt, ihr wirtschaftliches unb 
geistiges Leben in bcr zweiten Hälfte bes 18. Jahrhunderts, so sann fein Zweifel fein, 
bah diese Zeit für Heilbronn im Gegensatz zu ber Verknöcherung unb Verschuldung bcr 
meisten Reichsstädte eine Periode bes Gedeihens unb bes Fortschritts war; „Heilbronn 
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gab", wie Johann Sottfried Pahl schreibt, „vor allen Reichsstädten durc besonnenes 
Fortschreiten mit ber Zeit und volkstümliche Verwaltung ben schwäbischen Schwestern 
ein treffliches Vorbild". Aber diese Tüchtigkeit in ihrem beschränkten Kreis tonnte bie 
Reichsstadt, als bie französische Republik bie alten Mächte niederwarf, nicht retten: bie 
Zeit schritt hinweg über bie zwerghaften Sebilde bes Heiligen Römischen Reichs, unb 
auc für bie Reichsstadt Heilbronn erfüllte sic bas Schicksal.

Quellen für örn ganzen Hbicnitt

Heilbronner Stadtarchiv. Sr. Dürr: Heilbronner Chronik (Hlbr. 1895) und Heil- 
bronn vor 100 Jahren (Aeckarzeitung vom 10., 12. unb 13. Febr. 1889). H. Citot: 
Beiträge zur Geschichte bcr Reichsstadt Heilbronn (Hlbr. 1841). (Ph. L. 5. Röder:) 
Geographie unb Statistik Württembergs II (Alm 1804). !. v. Rauch: Heilbronns 
Handel unb Industrie im 18. Jahrhundert (Aeckarzeitung vom 14., 18. u. 20. San. 1905).

Hnmerhiungen

1) X. Koser: Preußische Staatsschriften I, S.443.
2) Heilbronner Anterhaltungsblatt vom 4. Okt. 1882.
3) Eh. Knapp: Zur Geschichte des deutschen Bauernstands, S. 131, 145, 147.
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Die freie Reichsstadt Rottweil Am 1830 

Xlac einem Stic von Dons

a
ntet die 51 Reichsstädte, welche eine kümmerliche Existenz ins 18. Jahrhundert, 

das letzte ihres Bestehens, hineinschleppten, gehört auc Rottweil. Statt einer 
politischen Geschichte, welche es nicht mehr haben konnte, bietet es nur allgemeine 

Züge eines Stillebens. Es war ein Stabilen mit kleinem Territorium geblieben, wäh- 
renb die fürstlichen Territorien ringsum zu Staaten sic entwickelten. Wie überall, so 

hatten auc hier mächtige Faktoren, wie Vernachlässigung bes städtischen Heerwesens, 
veränderte Richtung bes Handels, Entstehung non Haupt- unb Residenzstädten, Stag- 
nation bes Zunftwesens, Dahinsiechen ersterbender Derfassungsformen, moralische Fäulnis 
in Kegierung unb Verwaltung, tiefen Verfall unb hoffnungslosen Rückgang im 18. Jahr- 
hundert herbeigeführt. Die Anlehnung an einen mächtigen Freund unb Alachbar war 
eine natürliche. Besonders war es bas Herzogtum Württemberg mit feinem Herzog 
Karl Eugen, zugleich bes schwäbischen Kreises ausschreibendem Fürsten unb Direktor, 
unb bessert Regierung, die einen teils natürlichen, durc bic Srenznachbarschaft not- 
wenbig bebingten, teils von Kottweil gewünschten unb herbeigeführten Einfluß aus- 
übten. Andererseits boten alte, mit Eifersucht gehütete Privilegien ber Reichsstadt 
Reibungsflächen in Menge, unb in traditionell geworbenen Händeln suchten Reichsstadt 
unb Aachbarn ihre wirklichen ober vermeinten Rechte mit Zähigkeit geltend zu machen. 
Eine kurze Betrachtung ber allgemeinen Lage Kottweils, feiner Beziehungen zu Keich 
unb Kreis, seiner inneren Verhältnisse unb feiner befonberen, im Absterben begriffenen 
Rechtsinstitutionen wirb uns ein Bild ber Stabt unb seiner nachbarlichen Beziehungen 
in ber zweiten Hälfte bes 18. Jahrhunderts liefern.

Die Reichsstadt Kottweil, mit einem Territorium von vier Quadratmeilen, war 
vom Herzogtum Württemberg, ber Grafschaft Hohenberg unb ber Fürstenbergischen Bar 
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eingeschlossen. Die Bürgerschaft zählte 1385 noc 1875 steuerbare Köpfe; 1563 war 
ihre Zahl schon aus 1163 gefallen, 1666 aus 62 5, 1748 sogar aus 445. 1623 waren 
noc 15000 fl. Umgeld gefallen; 1748 betrug dasselbe kaum noc 1500 fl. Das ganze 
Gebiet fasste zu Anfang 1793 nicht mehr als 1944 Gebäude, sogar die Ökonomiegebäude 
und Scheuern eingerechnet. Bewohnte Häuser waren es faum 1800. Aimmt man für 
jedes Haus fünf Personen an, da selten ein Haus zwei Familien beherbergte, so betrug 
die Einwohnerzahl des Freistaats faum 10 000 Seelen. Der früher in Kottweil so 
zahlreich ansässige Adel war ganz verschwunden.

Diesen Rückgang macht ein kurzer Blies auf die Vergangenheit verständlich. Durc 
die schwedischen Kriege hatte Kottweil Millionen verloren. Drei große Vorstädte, Hoch- 
bruck. Ober- und Anterauvorstadt mit 400 Einwohnern waren ganz zerstört. Am die 
Ausgaben, Schulden, Reichs- und Kreisprästanda decken zu sönnen, war 1677 das halbe 
Dorf Kappel um 10 000 fl. an Württemberg verkauft worden, 1689 Balgheim an Junker 
Streut in Immendingen, 1690 Sraneck, Friedec und Aliedereschac an Baron von 
Beroldingen um 28 000 fl., während der wirkliche Wert 80 000 fl. betrug. Den lebten 
Stoß gab der Brand vom 29. August 1696, der 125 Haushaltungen in Asche legte. 
Verteidigungswerte waren nicht mehr vorhanden. Das Daubansche Lager hatte die 
Stadt 225 000 fl. gefoftet, wofür der Kreis nur 10 000 fl. abrechnete. Von 1710—19 
wurden für Kreissachen 2 23 906 fl. 3 0 fr. bezahlt. 1746—47 zahlte die Stadt für die 
Verpflegung der Zollerischen Kreiskürassiere 31817 fl., und das alles gegen eine jähr- 
liche Einnahme von nicht einmal 30 000 fl.

Die ackerbauende Bevölkerung nährte sic auf dem gebirgigen Erdstrich zwischen 
Schwarzwald und Heuberg unter beschwerlicher Arbeit. Am Pflug waren 6—8 Stücke 
Zugvieh nötig, um die schwere Erde zu bezwingen. Bei dem steigenden preis der 
Dienstlöhne, des Eisens, des Salzes 2c. erhöhten sich die Unkosten des Ackerbaus, und 
der Ertrag verminderte sich. Die Viehzucht nahm ab, da der Bauer nur auf Zugvieh 
bedacht war. Die zur Feldarbeit herangezogenen Kühe verminderten den Ertrag der 
Milchwirtschaft. Mastvieh wurde von auswärts bezogen. Der hergebrachte Schlendrian 
liess nac einer Aufzeichnung von 1773 die Bauern nur alle sechs Jahre düngen, und fünfO 
lieber Dünger war nicht besannt. Zudem litt der Ackerbau an grossen Saften der Lehen- 
barfeit: lehen- und zinsfreie Süter gab es nur wenige. Jährlich gingen an Gülten 
und Zinsen 1920 Walter Korn (30 729 württ. Simri) und 131 Walter Baumfrüchte 
(1054 Simri) an auswärtige Herrschaften, Klöster und Korporationen. Dadurch wurde 
das steuerbare Vermögen geschwächt, das dann 1793 auch nur 880 389 fl. 50 fr. betrug, 
ohne Schuldenabzug, bewegliche und unbewegliche Habe eingerechnet. Die Schulden der 
Stadt beliefen sic 1748 auf 276 517 fl. 461/2 fr. Der Gebäudeschaden war nicht unter 
200 000 fl. zu reparieren. 1752 betrugen die Schulden der Stadt 138 886 fl. 2 0 fr., 
die der Landschaft 46695 fl. 45 fr., 1791 die Stadtschulden 93 891 fl. 5 8 fr., die Land- 
schaftsschulden 36 665 fl. Handel und Gewerbesleißz der Stadt aber war ganz dahin. 
Die Eisenmanufaktur lieferte einst jährlich 55 000 Sicheln ins Ausland. Die Euchfabri- 
fation hatte eine besondere kaufmännische Schau und brachte ihre Produkte nac Körb« 
lingen, Frankfurt und in die Schweiz. Um 1790 aber waren faum noc die Stellen 
des früheren Eisengewerbes besannt, und sein Stuhl der Euchmanufaktur war mehr im 
Sang. Die Abnahme der Bevölferung, das allgemeine politische und finanzielle Elend, 
das in den Händen Frankreichs befindliche Straßburg, welches den Handelsweg nac 
Westen sperrte, der längst zerrissene Zusammenhang mit der Eidgenossenschaft, wo Handel 
und Bewerbe, von äußern und innern Kämpfen unberührt, weiterblühten, die neueste 
Straßzeneinrichtung, welche zwei Hauptstraßen, die eine rechts, die andere links an Rott- 
weil vorbeiführte, der Wangel jeglichen reichsstädtischen Patriotismus, der feine Künstler, 
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Maler, Sold- und Silberarbeiter mehr erstehen lies, hatte ben Rückgang auf allen Ge
bieten gebracht.

In dem Verhältnis zu Reich und Kreis bildete Württemberg für Rottweil einen 
wichtigen Faktor, indem die württembergische Kegierung teils die Vermittlung übernahm, 
teils als oberstes Organ des Kreises selbst die Leitung in Händen hatte. - Unter den 
Reichsstädten war es besonders Alm, bas auf ben Kreis- unb Städtetagen Kottweils 
Interessen förberte. Kottweil nahm beim Reichstag zu Regensburg auf ber schwäbischen 
Städtebant abwechselnd mit Überlingen bie zehnte ober elfte, bei ben Kreistagen die 
siebte ober achte Stelle ein. Der Reichs- unb Kreismatrikularanschlag ber Stabt, ehedem 
280 fl., war 1683 angesichts ihrer schlechten finanziellen unb ökonomischen Lage auf 
177 fl. ermäßigt worben. Die UToberationsbeputation von Solingen hatte ihn 1729 
sogar auf 158 fl. 30 fr. herabgesetzt. Aber bie Erleichterung staub nur auf bem Papier, 
unb bie Reichs- unb Kreisprästanda würben nach wie vor in allen Gabelten nac bem 
alten Fusz berechnet. Bis 1748 waren, so klagt eine Flugschrift aus biefer Zeit, infolge- 
dessen 49 505 fl. 17 fr. 2 geller von Kottweil zuviel eingetrieben worben. Erst 20. De- 
zember 1756 würbe bie Ermäszigung durc bas Eintreten Franz’ I. in bie Eat umgesetzt. 
Kottweils Forderung war eine gerechte; denn ber Matrikularanschlag von \c7 fl. repräsen- 
tierte ben 40. Seit des Anschlags bes ganzen schwäbischen Kreises, ben Kottweils Cerri- 
torium bei weitem nicht bilbete. Auc ber Anschlag von 158 fl. war noch zu hoch, ba 
laut Kreisbeschlusz vom 13. Juni 1785 ber Sulden Mlatrikularanschlag mit einem Steuer- 
vermögen von 8801 fl. gedeckt sein muszte, während er bei Kottweil nur mit 5000 fl. 
gedeckt war. Die Ermäßzigungsgesuche Kottweils, unter Unterstützung von feiten Würt- 
tembergs, hörten also nicht auf. An Mannschaften stellte Kottweil für bie Reichs- unb 
Kreistruppen 128 Mann, 13 Dragoner, einschließlich ber Offiziere unb Unteroffiziere, 
bie bis 1795 bem badischen Regiment zugeteilt waren.

Die Inanspruchnahme Kottweils seitens bes Reichs in biefer Periode war an- 
gefichts ber mißlichen Lage ber Stabt eine geringe. Vorhandene Rechnungsakten zeigen 
Kottweils Leistungen für bie Eürkenkriege 1721—45. 3m österreichischen Erbfolgekrieg 
fanden ETruppendurchzüge unb Einquartierungen im Gebiet Kottweils unter Alarschall 
Bellisle statt, ber Hohenberg besetzte unb Kottweil unb Dillingen zu Karl VII. schwören 
ließ. Aber schon biefe Last hatte genügt, baß eine kaiserliche Subdelegationskommission 
zu einem pactum remissorium mit ber gesamten Kottweiler Kreditorenschaft schreiten 
mußte, unb ber Kreis es für notwendig erachtete, Kottweil im folgenden Siebenjährigen 
Krieg von ber Aufstellung eines Kontingents zu befreien unb diesen Dispens zur Er- 
holung ber Stabt auc für bie folgende Zeit zu belassen. Erst bie französische Be- 
wegung ber 90er Jahre bes ausgehenden Jahrhunderts brachte Kottweil wieder in Be- 
wegung. In ber Gegenb von Kottweil, Dillingen, Schiltac unb Schramberg stauben 
französische Emigrantenkorps unter Mlirabeau unb Condé. Die ausschreibenden Fürsten 
bes schwäbischen Kreises veranlaßten zur Wahrung ber versprochenen Neutralität eine 
Zusammenkunft ber Deputierten Schwabens unb Vorberöftreichs zu Hornberg im Seb- 
ruar 1792, welche bie teilweise Auflösung biefer Korps durchsetzte. Aber Condés Gruppen 
rückten in Zimmern unb Dunningen ein trotz ber Gegenbemühungen bes Herzogs Karl 
Eugen. Als ber Reichskrieg begann, stellte Kottweil bie Hälite feines Kontingents, 
64 Mann zu Fusz unb 6 Dragoner, wanbte sic aber bann sofort an bas fürstliche Aus- 
schreibeamt Stuttgart, welches ber Stabt unter bem 23. Februar 1793 bie ^ußdjerung 
gab, es werbe ben Kaiser veranlassen, Kottweil mit weiterer Mannschaftsaufstellung 
gnäbigft zu verschonen.

1775—76 trat Württemberg für weitere moberierung bes matrifularfußes ber 
Stabt Kottweil ein, unb bie württembergischen Bevollmächtigten (Hauszer, v. Klplius,
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v. Seckendorf) sollten Rottweils Abgeordnete auf der auf 8. Mai 1787 nac Alm aus- 
geschriebenen Kreisversammlung hierin unterstützen, Verhandlungen, die schon seit dem 
Ulmer Kreiskonvent vom Juni 1772 spielten und einen regen Schriftwechsel zwischen 
Rottweil (Syndikus v. Langen) und dem württembergischen Bevollmächtigten v. Urküll 
veranlasst hatten. And als der kaiserliche Minister 80 000 fl. Scheid- und Kupfermünzen, 
die schon in Sünzburg bereit lagen, im Kreis einführen wollte, wobei für die Stände 
desselben 40 am Hundert verlorengehen muszten, stemmten sic Württembergs Bertreter 
und Kottweils Sesandter mit vereinten Kräften dagegen und erreichten es, ba^ ihre 
Territorien mit dem schlechten Seld verschont würben. Auc in Differenzen zwischen 
Memmingen unb Kottweil traten Hauszer unb Ürkül für Kottweil ein. Keim Städte- 
konvent in Alm 1787, wo ^ofgerid)tsaffeffor Hofer unb Syndikus Langen Kottweil 
vertraten, gingen Ulm unb Kottweil Hand in Hand. Es handelte sic um die Der- 
tretung ber schwäbischen Reichsstädte auf bem Reichstag von Kegensburg durch mehrere 
aus ihrer Witte abzuschickende Käte, weil bie Unterhaltung eines besonderen Reichstags- 
gesandten jeder einzelnen Stadt zu teuer war. Man wollte zwei bis drei solche Se- 
sandte auf stellen mit je 3600 fl. Gehalt und die 6000—9000 fl. nac der Stadtmatrifei 
auf die einzelnen Städte umlegen. Da dies Kottweil 450—675 fl. getroffen hätte, be- 
antragte die Stadt zwei Gesandte mit gleicher Repartierung der Kosten auf alle Reichs- 
ftädte. Ulm unterstützte den Antrag, der aber an religiösen Einwänden Augsburgs, 
wie es scheint, gescheitert ist.

Kleinere Verhandlungen der Kreis- und Städtefonvente betrafen vor allem das 
Straszenwesen. Die wichtigsten, Kottweil berührenden Straszenprojekte waren: Schöm- 
berg—Schaffhausen, Hornberg— Dillingen—Stockach, Kaiingen—Schaffhausen, Meszkirch— 
Dillingen — Hornberg, Mleszkirc—Schramberg — Hornberg, Hechingen—Schaffhausen, für 
welc letztere Koute vier verschiedene Vorschläge gemacht wurden. Über bie meisten 
dieser Straßzenprojekte wurde teils im Alovember 1782 bei ber Konferenz in Stuttgart 
debattiert, teils wurden sie in den Kommissionsberichten weiterbehandelt. Ebenso trat 
Kottweil der Bereinigung schwäbischer Reichsstädte und solcher des mittleren unb nörd- 
lichen Deutschlands bei, welche bezweckte, die Abschaffung des droit d’aubaine von 
feiten der Franzosen auc für die Reichsstädte durchzusetzen unb bas Recht zu erlangen, 
ohne Verhinderung dasjenige an sic zu bringen, was bie Hatur jedem ab intestato 
ober durch Testament des Erblassers anwies. Der französische König erfüllte 1767 
den Wunsch der Städte. Ein altes Ziel der Städte war es auch, die Errichtung 
einer Brandschadensgesellschaft unter den Reichsstädten des schwäbischen Kreises zu- 
ftanbe zu bringen. Auc die schwäbische Ritterschaft war 1784 zur Gründung einer 
Brandversicherungsgesellschaft aufgerufen worden. Zahlreiche Druckschriften machten 
auf die städtischen Interessen aufmerksam und besprachen die Borteile und Alachteile 
der bereits bestehenden Gesellschaften dieser Art. Für Kottweil verwirklichte sic dieses 
Projekt 1791, wo die Stadt in die Fürstenbergische Brandversicherungsgesellschaft in 
Donaueschingen eintrat.

3m Innern der alten Reichsstadt herrschte in der zweiten Hälfte des 18. Jahr- 
hunderts bloss Särung, Kampf und Streit und die Gefahr gänzlicher Auflösung, welcher 
nur von aussen her immer wieder künstlich vorgebeugt wurde. Die Kämpfe gingen nach 
zwei Richtungen: in der Stadt selbst lagen Wagiftrat und Bürgerschaft sich in den 
Haaren, und bie Stadt als Ganzes kämpfte um ihre veralteten Rechte gegen bie Unter« 
tauen ber Landschaft. Die Berfaffung, mehr unb mehr einem Zunftregiment sich nähernd, 
wie sie auf dem Schweizerlaudum von 1579 unb dem kaiserlichen Kommisjionsrezeß 
von 1688 aufgebaut war, hatte schon 1709 eine neue Erschütterung erfahren durc bie 
Streitigfeiten wegen bes Alpirsbacher Pfleghofs in Kottweil, ber unter der Jurisdiktion
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Rottweils stand und den bürgerlichen Lasten unterworfen war. Die umsichtige Der- 
waltung der württembergischen Pfleger Brodbeck, Hage, Crautwein und alet und die 
Diplomatie des Stuttgarter Kommissärs Sattler hatten Rottweils Hoheitsrechte entfernt 
und so die Bürgerschaft gegen den lässigen Magistrat aufgebracht, ein Streit, der zwar 
1713—15 unter Herstellung der Rechte der Stabt gütlich beigelegt würbe, aber bie Zweifel 
ber Bürgerschaft an ber Fähigkeit des Magistrats nicht gehoben hatte. Infolge ber 
schlechten Finanzwirtschaft des Magistrats, welche bie Schuldenlast ber Stabt nicht, wie 
bestimmt war, verringert unb Forst- unb Waldbesit hatte verkommen lassen, des schmäh- 
lieben Stellenhandels, oftmaliger Unterlassung ber verfassungsmäßigen Rechenschaft über 
Ausgaben unb Einnahmen an bie Achtzehner usw. wanbte sic bie Bürgerschaft 1751 
wiebcr an Kaiser Franz I., ber bie ausschreibenden Fürsten des schwäbischen Kreises, 
ben Bischof von Konstanz unb bcn Herzog Karl Eugen von Württemberg veranlaßte, 
eine Lokalkommission zur Untersuchung ber Kottweiler Verhältnisse zu senden. Wie ein 
Brief des Herzogs an einen ungenannten fürstlichen Adressaten vom 2. Oktober 1753 
(batiert von Waldenduc aus) zeigt, findet ber Herzog ben Hauptgrund ber zerfahrenen 
Kottweiler Verhältnisse in ber nac Schweizerfußz eingerichteten, veralteten Verfassung, 
ber großen Zahl ber Katsglieber unb ber dadurch bebingten teuren Verwaltung. Alac 
feinem Vorschlag würbe benn auc 1757 durc bie fog. kaiserlichen Kommiffionsmonita 
ber Kat auf 18 Mann, barunter nur 9 Zunftmeister, beschränkt, eine Organisation, bie 
aber wegen ber Anhänglichkeit ber Kottweiler an bie fog. „romanische Satzung" nur 
bis 1772 bestehen blieb, wo bie alten Verhältnisse wiederhergestellt würben. Aber auch 
biefer Friede zwischen Bürgerschaft unb Magistrat war nur Flickarbeit, bie schon 1771 
wieber in bie Brüche ging. Die Autorität bes Magistrats war so geschwunden, baß 
bie Bürgerschaft am 30. April 1771 einen wegen Widerspenstigkeit verhafteten Bürger 
mit Gewalt befreite. Dies gab ben Anlaß zu einer enblofen Reihe gegenseitiger An- 
Hagen beim Kaiser: ber Magistrat beschwerte sic über ben Ungehorsam ber Bürger, 
bie Bürgerschaft über bie Mißwirtschaft bes Magistrats; jede ber zwei Parteien forderte 
kaiserliche Untersuchungskommissionen. Da gleichzeitig bie Stabt mit ber Landschaft im 
Kampfe lag, unb allerorten bie Revolution drohte, bat Syndikus v. Langen unb Zunft- 
meister Huber im Kamen bes Magistrats im Sommer 1777 bas Kreisausfehreibeamt 
Stuttgart um militärische Exekution. Die Absendung von 100 Husaren verheerten 
zwei nach Stuttgart gefanbte Kommissäre ber Bürgerschaft. An ihrer Stelle erschien 
eine Lokalkommission, beftehenb aus ben Geheimräten Faber von Stuttgart unb Kauer 
von Konstanz. Kreisausfehreibeamt unb Lokalkommisjion scheinen aber ber Bürgerschaft 
nicht ungünstig gesinnt gewesen zu sein: wenigstens gingen sie trotz magistratlicher For- 
berung nirgends gegen biefelbe vor. Der Streit würbe erst 1782 durc Deputierte bes 
Magistrats unb ber Bürgerschaft gütlic beigelegt durch ben bekannten Bürgerrezesz vom 
8. Mai. Das gegenseitige Vertrauen scheint aber auc durc biefen Friedensschluß nicht 
größer geworben zu fein. Dies beweisen bie fast enblofen Vorstellungen, Anjtände unb 
Krisisen ber Achtzehnmeisterschaft während dieses Zeitraums: ihre Lätarepunkte gehen 
von 1766—1800, ihre Katharinenpuntte von 1753—1800, ihre Sohannispunkte von 
1764—1800. Auc bas Besteuerungsrecht bes Magistrats (ius steurarum et collectarum) 
würbe angegriffen; 1786 erschien sogar eine Druckschrift, bie aus Srundsätzen bes na- 
türlichen unb allgemeinen Staatsrechts, bes deutschen unb Provinzialrechts unb ber 
inneren Verfassung ber Reichsstädte bem Magistrat dieses Recht bestritt, weil es ber 
Gesamtheit ber Bürgerschaft zustehe und dem Magistrat als Manbatar ber Bürgerschaft 
nur bie eingeschränkte Administration aufgetragen fei. Auc bie sonstigen inneren Der- 
hältniffe ber Stabt bieten ein wenig anziehendes Bild ewiger Streitereien. Mit bem 
Urjulinerinnenkloster, bezüglich dessen ber Stabt bie Cerritorialgerechtsame, bas Schut- 
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und Schirmrecht und die Prüfung der ökonomischen Verhältnisse zustand, lag der Magistrat 
feit 1782 im Kampf wegen Vers aufs von Fruchtgefällen, den der Magistrat nicht ge- 
nehmigt hatte. Die Auflösung des Jesuitenordens brachte der Stabt Prozesse mit 
Östreich, das auf bie Sefälle ber in seinem Sebiet liegenden Jesuitengüter Anspruch 
machte, mit Kempten unb Augsburg, bie sich weigerten, Geldsummen an bie Stabt zu- 
rückzubezahlen, bie sie von ben Jesuiten entlehnt hatten. Auc bie Johanniterkommende, 
bereu Eremtionsprivilegien ber Kommenbeverwalter Seppert mit grober Energie ver- 
trat, brachte ber Stabt in den Jahren 1765, 1771 unb 1772 Anfrieden unb Streit.

Die Lebensbedingungen ber Untertanen Kottweiler Landschaft waren von alters her 
ungünstige. Sie mußten nicht nur bie Kameralfteuer an bie Stadtkasse entrichten, fonbern 
hatten auch bas Kontributionale, eine besondere Anlage für Kreis unb Reich, aufzu- 
bringen. In gewerblicher Beziehung aber waren bie Untertanen ganz von ber Stabt 
abhängig, indem sie nur Kottweiler Handwerker gebrauchen unb feine Gerätschaften im 
Ausland einkaufen bürsten unb bie strenge Kontrolle ber Kottweiler Zunftherren eifer* 
süchtig über bie Einhaltung dieser wenig zeitgemäßen Vorschriften wachen lassen mußten. 
1698 waren biefe strengen Bestimmungen allerdings etwas gemildert worben, indem 
man ben entlegensten Dörfern eine bestimmte Anzahl Handwerker gestattete. Aber bas 
wollte für bie weitgehenben Wünsche ber Untertanen nichts heiszen. Ein Gesuch der 
Landschaft um Abbestellung ber alten Miszstände bei ber kaiserlichen Lokalkommission 1752 
in Kottweil unb 1756 bei ben ausschreibenden Fürsten in Stuttgart unb Konstanz war 
abschlägig beschieden worben. 3m Gegenteil! Kottweil erließ 1755, 56, 58, 62 unb 6 3 
scharfe Dekrete für bie gesamte Landschaft gegen Ein- unb Ausfuhr von Früchten, 
Wildbret, Geflügel, Eiern 2c. Unb infolge ber nassen Jahrgänge feit 1767 würbe in bem 
Miszjahr von 1771 bas Getreibe teuer, ber Schrecken bes Hungers nahte, unb innere 
unb äußere Sruchtsperre legte sic über ganz Schwaben unb auch über das Gebiet von 
Kottweil, trotzdem zahlreiche ökonomische Schriften biefe für nutzlos erklärten. Da 
wanbten sich nicht nur bie Untertanen Kottweils, fonbern auc bie Alachbarstädte Dil- 
lingen, Schramberg unb Oberndorf an bie Kreisverfammlung in Ulm im Oktober \772. 
Endlic entschied ber kaiserliche Reichshofrat am 22. April 1776, ben Kottweiler Unter* 
tauen solle bie Ausfuhr ihrer Früchte freistehen, ebenso ber Wareneinkauf bei fremben 
Handwerkern auf ben Jahrmärkten, unb übertrug bie Entscheidung von Handwerks- 
ftreitigfeiten von ben Zünften auf ben Magistrat. Freilich erhoben sic nun bie Zünfte 
gegen Magistrat unb Kaiser, unb ber gewohnte, in Kottweil zum Erbübel geworbene 
Zürgerstreit Zog sic noc Jahre hin, bis sic durc Vermittlung bes Abts von 
St. Blasien Stabt unb Landschaft zu gütlicher Begleichung bes Streits herbeilieszen. 
Der geschlossene Friede würbe am 23. Dezember 1782 fonfigniert. Unb ber Abt von 
St. Blasien gratulierte ber Stabt zur Wiederherstellung bes Friedens mit ber Landschaft 
am 1. August 1783.

Sanz schlimm war es mit bem Justizwesen bestellt. Wegen Pflichtwidrigkeit ber 
Richter, Ausbleibens aus den Sitzungen, Aktenfälschungen, ungerechter Urteile, Gelb* 
strafen unb Eintürmungen war bas Huschen ber richtenden unb ftrafenben Serechtigkeit 
in ber Stabt ein mehr als fragwürbiges. Zum Unterhalt bes Reichskammergerichts in 
Wetzlar steuerte auch Kottweil bie feit 1548 eingeführten Kammerzieler bei. Ein Kammer* 
Ziel betrug für bie Stabt 196 Reichstaler 481/2 fr. Über biefe Reichssteuer ging so 
langsam ein, baß ber gesetzliche perfonalbeftanb bes Gerichts nie aufrecht erhalten 
werben sonnte. Starfe Ausstände ber Kottweiler Kammerzieler führten zu weitläufigen 
Korrefponbcnzcn (Kottweiler Hgcnt Branbt) in ben Jahren 1752—64. Um bie Witte 
bes 18. Jahrhunderts hatte Kottweil auc einen Römermonat zum Bau eines neuen 
Gerichtsgcbäubes in Wetzlar zu leisten.
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Zwei mittelalterliche Gerichtshöfe aber fristeten in Rottweil immer noc ein kümmer- 
liches Dasein, ehrwürdige Überbleibsel altreichsstädtischer Herrlichkeit, aber Anomalien 
in damaliger Zeit: es ist dies das Rottweiler Hofgericht und das Birschgericht. Das 
erstere war durch die Organisation der Reichsgerichte und die Entwicklung der Cerri- 
torialjustiz längst überflüssig geworden. Das Fehlen fester Normen, schlechter Prozesz- 
gang, willkürliche Ausdehnung der Ehehaften, Verachtung ber Eremtionsprivilegien, 
gegenseitige Beschimpfung der Hofgerichtsajsessoren, besonders im Jahr 1751, die Se- 
ringschätzung der bürgerlichen Hofrichter von feiten der höheren Stäube hatte Reich und 
Kreis gegen das Weiterbestehen des Hofgerichts zu einmütigem Kampf vereint. Dazu 
famen viele Jurisdiktionsstreitigkeiten zwischen Hofgericht und Cerritorialgerichten. Auc 
die Streitigfeiten des Hofgerichts mit Württemberg bauerten bas ganze 18. Jahrhundert 
fort, oft über Bagatellsachen, die aber die Beliebtheit bcs Hofgerichts nicht steigerten. 
Württemberg hatte bas privilegium de non evocando vom 5. Oftober unb 4. De- 
zember 1361 unb 14. Dezember 1472, das von Rudolf II. und Mathias bestätigt worben 
war. Ausgenommen von biefem Privilegium waren die 28 Fälle ber Ehehaften nac 
ber Hofgerichtsordnung von 1572. Die Reichstage unb Kreisfonvcnte beantragten wieder- 
holt bie Abschaffung bcs Hofgerichts, bcfonbers im Lauf bes 18. Jahrhunderts. Aber 
Franz I. bestätigte es aufs neue 1749 auf Betreiben bes Kottweiler Agenten Wuncretti, 
desgleichen Joseph II. unb Leopold II.

Hhnlic verhielt es sic mit bem Kottweiler Birschgericht, bas bie hergebrachte 
Surisdiktionsgewalt in bem ber Kottweiler Birschgerechtigkeit unterworfenen Gebiet 
ausübte. Auc bas veraltete Birschgerichts wesen war bie Quelle ewiger Streitigfeiten 
unb langwieriger Prozesse mit ben Aachbarn, Prozesse, bie freilich wenig allgemein 
historischen Wert besitzen, so mit Fürstenberg 1746, 1760, 1787, mit Dillingen 1753, 
mit Schramberg 1755 unb 1756, 1769—1790, wo bie östreichische Kegierung zu Inns- 
bruef unb Freiburg scharf gegen dieses Rechtsinstitut vorging, mit Obernborf 1783—90, 
mit Spaichingen 1755—58, 1761—63. Auc bie Streitigfeiten mit Württemberg finb 
zahlreich. Bei ber Kirfdfbereinigung auf ber württembergischen Grenze gegen Alpirs- 
bad) hin würbe bie Srenzlinie von ben württembergifchen Keamten 1755 für verletzt 
erflärt. Es fam so weit, daßz ber Kottweiler Birschvogt von ben Württembergern ge- 
fangen eingezogen würbe. Wie ber Fall ausging, ist näherhin nicht besannt. Im 
gleichen Jahr entstaub zwischen Kottweil unb bem Amt Alpirsbac ein Streit über bie 
freie Birsc unb Jurisdiktion, ber bis 24. Januar 1756 bauerte. 1759, 1786 unb 
1797 war bie Birschgerechtigkeit unb malesizische Obrigfcit über Flötzlingen strittig, 
beffen württembergische Seile bem Amt Rosenfeld zugeteilt waren. Flötzlingen selbst 
lag ganz in ber Kottweiler Birsch, unb bie malesizische Obrigfcit alternierte nac bem 
württembergischen Sanbbud) von 1624 zu ungeraben Jahren zwischen Kottweil unb 
Württemberg. Im April 1779 gab cs Schreibereien zwischen bem Amt Alpirsbac unb 
Kottweil wegen einiger Waldfrevel zu Winzeln: bas Dorf gehörte zum Kottweiler Zirsch- 
bezirk; aber Württemberg batte bort viele Gefälle. 1784 erneuerten sic bie alten 
Kämpfe über bie von Württemberg beanspruchte Gerichtsbarkeit über Wildenstein, bas 
zum württ. Kloftcramt St. Georgen gehörte, aber in Kottweiler Birsc lag; ebenso 1785 
bie Differenzen mit Sulz wegen hoher Obrigfcit unb freier Birsch. Andere Streitig- 
feiten, bie hier angeschlossen werben sönnen, betrafen bie Führung ber Kanonen burd) 
ben Alpirsbacher pfleghofgarten in Kottweil auf bie Schanze beim Fronleichnamsfest 
1744 — 91. Ein alter Streit ber Semeinde Winkeln wegen bcs von ihr angesprochenen, 
von ber Stabt Obernborf an bie herzoglich württembergische Hofkammer verkauften 
„Kergenthaner Walds", ber seit 1717 währte, würbe endlich 1767 beigelegt. Seit bcm 
17. Jahrhundert hörten bie Versuche, das Birschwesen in eine ben Cerritorialherrschaften 
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unterworfene Forstgerechtigkeit zu verwandeln, nicht auf. Die Alehrzahl der schwäbischen 
Kreisstände stimmte auf den Kreistagen für eine Aleuordnung desselben, und auc die 
1785 erneuten Verhandlungen mit dem Reichshofrat hatten dasselbe Ziel im Auge. 
Aber Alm, Biberach, Leutkirc und Rottweil tonnten sic zum Aufgeben ihrer veralteten 
Dorrechte nicht entschließen; und so ließ sic auc Kottweil feine Kirf chgerechtigt eit 1746 
und 1791 abermals von Franz I. und Leopold II. bestätigen.

Anmerkungen

Quellen: Urkundliches Material des Stadtarchivs Kottweil. Schreiben des Herz. 
Karl Eugen an einen ungen. Adressaten über die Verhältnisse Kottweils, vom 2. Oktober 
1753, bat. Waldenbuch: Staatsarchiv Stuttgart.

Hilfsmittel: Hofer: Kurzer Anterr. über innere und äußere Kerf. ber Reichest. 
K. 1796. v. Sangen: Beitr. 3. Tesch, ber Stabt K. 1821. Ruckgaber: Tesch, ber 
Frei- und Reichsstadt Kottweil. I, II, 1. u. 2. 1835, 1836, 1838. Kurze Daritellg. b. 
Sründe, vermöge welcher K. dem vollständ. Umfang ber Reichs- u. Kraisprästanden Se- 
nüge zu leisten unvermögenb usw. Ulm 1793. Beschreibung bes Oberamts Kottweil. 1875.

). Greiner



Kleinere Rridsftäüte

ür das Aufblühen einer Reichsstadt war in erster Linie das Mlarktprivileg von 
Bedeutung und damit zusammenhängend die Frage, ob es ihr gelang, am Aus- 
landhandel einen guten Anteil zu gewinnen und eine eigene stattliche Industrie 

zu entwickeln. Es sind im wesentlichen zwei große Straszenzüge, die das heutige König- 
reich durchzogen und an denen die meisten, so auch die kleineren Reichsstädte 
lagen. Die eine Straße führte vom Rhein her über Bretten nac Cannstatt und von 
da im einen Zug durchs Aleckar- und Filstal nac Ulm und Augsburg, im andern durch 
das Remstal über Alördlingen nac Nürnberg, die andere kam von Frankfurt her nac 
Alm und ging in zwei Linien teils nac Lindau und dem St. Sotthard, teils am Rhein 
abwärts nac Basel. Don den mittleren und kleineren Reichsstädten, über 
die im folgenden berichtet werben soll, lagen an ber Remstalstrasze Smünd, Malen 
unb Bopfingen, an ber Straße von Alm nac bem Süden Biberach, wo die Straße 
sic teilte, nm einerseits über Ravensburg (mit einer Abzweigung nac Buchhorn) 
Lindau zu gewinnen, andererseits über Buchau nac Pfullendorf und Stockac basel- 
wärts zu ziehen. An einer zweiten Zufahrtstrasze Lindaus, bic von Augsburg über 
Memmingen kam, lagen Leutkirch, Jsny unb Wangen. Eine Nebenlinie ber Rhein- 
strasze führte von Pforzheim über Weilber stabt nac Cannstatt. Si engen lag 
zwischen Alördlingen, Augsburg, Ulm unb Malen ungefähr in ber Witte, aber nicht an 
ber Hauptader. Der Vorteil einer solchen, die bem internationalen Verkehr biente, be- 
staub zunächst in den größeren Solleinnahmen unb weiterhin in Ansiedelung größerer 
Handelshäuser. Mls eigentliche Croßßanbelsßabt ist Ravensburg zu bezeichnen, bas 
zugleich blühende Seineweberei unb Papierfabrikation hatte. Smünds Bedeutung lag 
in ber Seinarbeit feiner Soldschmiede, Malen hatte die naßen Eisenwerke unb zugleich 
Wollweberei, bie auc Bopfingen pflegte. 3n Biberac unb Smünd war Baumwoll- 
Weberei, in Siengen Papier- unb Wefferfabrifation, in Leutkirc unb Wangen Leine- 
Weberei heimisch. Für Oberschwaben überhaupt (im weitesten Sinn) staub ber Lein- 
wandhandel an erster Stelle. Mber im 18. Jahrhundert war von biefen ehemals 
blühenden Sewerben überall nur noc ein schwacher Rest vorhanden unb ber Handel 
hatte in gleicher Weife abgenommen. Im Zusammenhang damit war ber Ackerbau für 
bie Stabte zu größerer Bedeutung gelangt, wovon Wangen, Leutkirch, Weilderstadt, 
Malen Beispiele finb. In Buchhorn war es ber Mangel einer ausreichenden Wartung, 
was größere Tätigkeit im gelbbau verhinderte. 3n Buchau war ber an sic unbebeu* 
tenbe Handel ganz in bie Hände ber seit 1577 aufgenommenen Schutjuden übergegangen.

Alicht minber verschieden waren Dolkszahl unb Cröße bes Ccbiets.1) Bei Biberac 
wirb 1791 bic Zahl 7000, bei Smünd 5000 angegeben. 3m Jahr 1803 hat Malen 
1932 (1766: 332 Bürger unb 10 Witwen), Wcilberftabt 1790, Siengen 1486 Einwohner. 
Bopfingen zählt 1791: 287 Bürger unb 40 Beisassen, Siengen 500 Bürger, 3snp 400, 
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Leutkirc 350, Wangen ist mit 1800 Einwohnern etwa gleich groß wie Weilderstadt 
ober Leutkirch; 3925 Seelen hat Ravensburg. Die kleinsten sind Buchau mit etwas 
über 130 Bürgern unb Buchhorn, das 1753 nur 75 Bürger, aber einen Magistrat von 
35 Köpfen hat; biefe Zahl wurde damals auf 22 vermindert.

Ein grösseres Gebiet besass Smünd; aber es war nicht einheitlich, sondern von 
frembem Besitzrecht viel durchbrochen. Das Gebiet ber Stabt Biberac rührte fast ganz 
von ihrem reichen Spital her. Anbedeutenden Besitz haben Ravensburg, Aalen, Wangen; 
Buchhorns Besitz steht unter Hoheit ber Landvogtei. Die übrigen finb fast ausschließz- 
lic auf ihre Markung beschränkt; aber sie haben zum Seil nicht einmal ba alle Hoheits- 
rechte. So hatten bei Bopfingen die Srafen von Ottingen ben Blutbann, bei Stengen 
unb Weilderstadt ber Herzog von Württemberg ben Wilobann unb Forstgerichtsbarkeit 
bis unter bie Mauern ber Stabt Wangen erwarb für fein Sebiet ben Blutbann 
erst 1767.

Einen tiefgreifenben Unterschieb begrünbete bie Reformation. Im 18. Jahrhundert 
waren Smünd, Weilderstadt, Wangen, Buchhorn unb Buchau katholische, Aalen, Bop- 
fingen, Stengen, Sony evangelische Stäbte. Eine kleine katholische Minderheit (höchstens 
2 5 von 350 Bürgern) war in Leutkirc seit 1672 offiziell anerkannt, paritätisch finb 
Ravensburg (1791 : 2485 katholische, 1440 evangelische Einwohner) unb Biberach, von 
dessen 7000 Einwohnern etwa 2000 katholisch waren; bas Stabtgebict von Biberac 
war mit Ausnahme einer Semeinde ganz katholisch.

Die Verfassungen aller biefer Stäbte waren unter sich unb mit denen ber grossen 
nahe verwanbt Bürgermeister unb Stäbtmeifter (Stabtammänner) bilben zusammen 
bas Kollegium ber Seheimen, mit einer verschieden hohen Zahl von Ratsherren (Se- 
natoren) ben kleinen ober inneren Rat; dazu kommen bas Sericht von 10 ober 12 unb 
als Vertreter ber Gemeinde ber grosze Rat von 4—24 Mitgliedern. Bürgermeister hat 
Buchhorn allein nur einen, Biberach, Buchau, Leutkirch, Ravensburg, Wangen unb 
Weilberftabt zwei, bie anderen drei; wo sie in der Mehrzahl finb, wechseln sie im Amt 
von vier zu vier Monaten ober von Jahr zu Jahr. In ben paritätischen Stäbten 
wirb barauf gesehen, bass bie Hälfte des Rats katholisch, bie Hälfte evangelisch fei, in 
Ravensburg gilt noch befonbers ber Srunbfah, ba^ mit dem katholischen Bürgermeister 
ber evangelische, mit dem evangelischen Bürgermeister ber katholische Stabtammann im 
Amt sei. Der Stabtammann ist Vorfi^enber des Scripts. Rechtsgelehrt ist gemeinig- 
lic nur ber Stadtschreiber (Kanzleiverwalter), zuweilen auc ein Syndikus ober Rats- 
konsulent. Sem Stadtichreiber ist bie protofollführung im inneren Rat anvertraut, in 
bem er jedoc nur beratenbe Stimme hat. Beschlüsse fassen bie Ratsherren allein, bie 
in ben kleinen Stäbten ausschlieszlic Handwerker finb. In Halen soll sogar feit 1736 
nicht einmal ber Stadtschreiber mehr ein Jurist gewesen sein, weil bie Stabt ben Advo- 
taten bie Zerrüttung ihrer Finanzen zuschrieb.2)

Verfaffungsgemäh sollte alljährlich eine Heuwahl stattfinden, an bie sic ber Schwör- 
tag, bie Huldigung ber gangen Gemeinde, anschlosz. Aber diese Bestimmung würbe oft 
jahrelang nicht beachtet, unb wo sie beachtet würbe, war sie doc nur reine Formalität. 
Denn einerseits galt es von alters her als Regel, bass feiner, ber einmal im Rat fass, 
ohne ganz erheblichen Srund abgesetzt werben sönne, unb andererseits geschah die 
Wahl fast stets ohne Zuziehung ber Gemeinde ober ihrer Vertreter, gelegentlich wie 
in Wangen, burch ein Kollegium von sieben Wählern, in bem auch bie Gemeinde ver- 
treten war, bas aber vom innern Rat ausgestellt würbe. Und wie bei ber Wahthand- 
lung ber Magistrat bie Gemeinde völlig ausschaltete, so tat er cs auc sonst. Es war 
Rechtens, bah der große Rat bei wichtigen Gegenständen, befonbers bei Bürgerannahme, 
Veräusserung von Stabtgut, Seibaufnahmen, befragt unb zur Rechnungsabhör bes 
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Magistrats zugezogen wurde. Aber es geschah selten, daß man den großen Rat berief, 
und Rechnungsabhör fand nur ausnahmsweise statt; nicht selten würben überhaupt 
feine Rechnungsbücher geführt.

Es machte tatsächlich feinen wesentlichen Unterschied, ob ein Patriziat vorhanden 
war ober nicht, ba auc in ben kleinen Städten, die feines hatten, durch die eigentüm- 
lichen Bestimmungen über Ratswahl unb Ratserneuerung dafür gesorgt war, daß nur 
solche Leute in ben Kat famen, die ber Mehrheit dieses Kollegiums gefielen. Unb ob- 
gleich bie alte Bestimmung galt, das nahe Verwandte, wie Vater unb Sohn, Brüder 
unb Schwäger, Schwäher unb Segenschwäher, nicht nebeneinanber im Kat fein bürsten, 
so würbe doc barauf meist feine Rücksicht genommen. Es wäre auc bei ber fort- 
schreitenden Abnahme ber Bürgerzahl wohl nicht immer leicht gewesen, bie geeigneten 
Männer, bie solchen Bedingungen entsprachen, zu finben. In bem ftarf zurüickgegangenen 
Buchhorn mu^tc 1752 ganz befonbers betont werben, baff feiner, ber nicht wohl schreiben 
unb lesen sönne, zum Kat ober zu einem Amt gugelaffen werben bürfe.. Dennoch waren 
es nicht bie Mängel ber Verfassung, minbeftens nicht diese allein, bie baran Schuld 
trugen, wenn in einzelnen Stäbten bie öffentlichen Verhältnisse in eine fast unheilbare 
Zerrüttung famen. Mber was im besten Fall sic daraus ergab, bas zeigt 3. 5. Pehl3) 
in ber Charakterijtit des Magistrats feiner Vaterftabt Malen: „unwandelbare Bewahrung 
des Beftehenben in ben öffentlichen Einrichtungen ber Anstalten, festes Kasten an ben 
herkömmlichen Gebräuchen unb Miszbräuchen, steife unb feierliche Formen im gesamten 
Staatsleben, Einfachheit, Kürze und berbe Entscheidung im Verfahren, grosse sittliche 
Strenge in ben Gesetzen, rauher Ernst in ihrer Vollziehung, ungebührliche Sunst ber 
regierenden Häupter gegen ihre Verwanbten, unb in Verfügungen unb Alasregeln 
weniger absichtliches Unrecht unb Willkür, als oft arge unb lächerliche Böcke". Es 
kennzeichnet biefe Magistrate von Handwerkern unb Bauern, daß sie zwar imstande 
waren, ben Staatswagen in ben Sumpf zu führen, nicht aber ihn wieder herauszu- 
ziehen; wenn durc jahrelange Miszwirtschaft bie Verhältnisse gründlich verwirrt waren, 
riefen sie bie Hilfe bes Kreises an, dessen Beamte bann als Kommissare oft jahrzehnte- 
lang mit Lösung ber Muf gäbe zu tun hatten. Mber cs gehörte schon zu ben Aus: 
nahmen, wenn bann wirklich, wie in Malen nach 1736, eine gewisse Ordnung unb 
bauernbe Besserung ber Verhältnisse eintrat.

Die Bürgerschaft liess sic durchweg mit grosser Seduld bie eigenmächtige unb 
eigennützige Herrschaft gefallen; es mu^te schon ein befonbers grober Sal fein, ber sie 
aufrüttelte. Meis aber waren cs Ehrgeiz, Aeid ober persönliche Feindschaft Einzelner, 
bie ben unmittelbaren Anlaß zu ben Prozessen gaben, bie in Wien beim Kaiserlichen 
Reichshofrat gahlreich anhängig waren; babei erschienen bann neben ben Beschwerden 
über Zurücksetzung ber Bürgerschaft unb ihrer Vertreter stets auc bie Klagen über 
Schuldenwirtschaft unb Vergeubung bes ftäbtifchen Eigentums.

Die Vermögensverhältniffe ber Stäbte waren durc ben Kücfgang von Handel 
unb bewerbe unb bie Kriegslasten bedeutend verschlechtert; gleichzeitig mit bem Ertrag 
ber Zölle nahm auc bic Steuerfraft ber Bürger ab. Auc waren bie Verluste unb Be- 
schädigungen bes dreissigjährigen Kriegs vielfach noc nicht überwunben. Mm schlimmsten 
waren bic Kleinen dran, beren Einnahmequellen sic rascher erschöpften. Viel fam auf 
bie Persönlichkeit ber leitenden Männer an; einzelne Stäbte haben bas ölüc gehabt, 
tüchtige Oberhäupter zu besitzen. 3n Weilderstadt war es Bürgermeister Mnton Fall 
(geb. 1715, gest. 1791), ber durc sparsame Verwaltung unb Abstellung eingeriffener 
Miszbräuche Ordnung in bem zerrütteten Hauswesen ber Stabt schuf 4), in ber noc 
1791 nicht alle im Jahr 1648 durch die Franzosen niebergebrannten Häuser wieber 
aufgebaut waren unb auc bic ncuerrichtetcn vielfach nur als Motbauten gelten sonnten.
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Auch der Bürgermeister Seiler von Leutkirc wirb 1782 als ökonomischer Haushalter 
gerühmt, unter dessen vieljährigem Regiment die ganze Schuldenlast der Stadt abbezahlt 
worben sei; freilich geschah bas nicht ohne andere schwere Schädigung, sofern ber Wald 
ber Stadt dafür übermäßig ausgeholzt würbe unb zuletzt ganz abgewirtschaftet 5) war. 
Ein guter Sinanzstand wirb auc von Aalen 6) unb Siengen7) berichtet.

Solchen einigermaßen günstigen Verhältnissen stehen aber auf ber anberen Seite 
ungünstige in ber Alehrzahl ber Städte gegenüber, weitaus die ungünstigsten in Buch- 
horn. Dort war schon 1720 die städtische Schuld auf 31000 fl. gestiegen, wozu noc 
5355 fl. verfallener Zinsen tarnen. Die Hypothekenschulden ber Bürger werben mit 
24000 fl. angegeben. Der Steuerwert ber Liegenschaften in ber Stabt war damals 
auf 53 2 9 6 fl. geschätzt, die Hüter auf bem Land zu 11780 fl. Da die Einnahmen in 
zehn Jahren zusammen 56 297 fl., die Ausgaben 55971 fl. betrugen, ergab sic doc 
bie Möglichkeit bes Auskommens, wenn die Schulden abgetragen würben. Aber bie 
Stabt war nicht imstande, bie Aufwendungen z. 3. für Straszenverbesserungen zu machen, 
bie zur Hebung ihres Verkehrs unb ihrer Einnahmen unerläszlic gewesen waren. Ein 
städtischer Bericht von 1720 sagt, „baß in ber Statt unb Dogtei fein commercium 
unb bie Wirtshäuser unb Handtierungen in bie geringste Consideration nicht zu ziehen 
seien unb bie mehriste Bürger unb Anderthanen fast alle Frichten in Abgang ber Velber 
durchs ganze Jahr hindurch erkaufen müssen". Man mag zweifeln, ob es mehr bie 
Angeschicktheit bes Magistrats ober bie Unzulänglichkeit ber Mittel eines so kleinen Se- 
meinwesens gegenüber den Anforderungen feiner Reichsunmittelbarkeit war, was den 
Verfall beschleunigte. Daß auc bie Beamten tatsächlich ungenügenb waren, zeigt sic 
an bem Kanzleiverwalter Leuthin, ber trotz seiner starten Schwerhörigkeit als Protokoll- 
führer ber Ratssitzungen tätig war; er war gleichwohl auc 1749 ber Wortführer bes 
gegen ben Amtsbürgermeister sic erhebenben Bürgertums. Das war zusammen mit 
ber eben vorhergegangenen Snsolvenzerklärung bes Magistrats ber Anfang zu einer 
langen Reihe von Wirren, Tumulten, Kommissionen, Klagen; bie Schwierigkeit ber Hilfe, 
bie vom Kreis versucht würbe, lag in bem jährlichen Abmangel von ca. 1260 fl. unb 
ber Unfähigfeit ober bem Mangel an gutem Willen bei ben Stabtvätern. Aus eigener 
Kraft sic wieder zu erheben, traute bie Stabt sic nicht mehr zu. Sie fnüpfte 1755 
erst mit Österreich Verhandlungen an unb suchte dessen Schutz gegen Zugeständnis bes 
Stapel- unb Besatzungsrechts zu gewinnen. Allein diese Verhanblungen würben ab- 
gebrochen, als sich im gleichen Jahr bie Möglichkeit zeigte, mit Bayern einen für bie 
Stabt entschieden vorteilhaften Vertrag zu schließen: sie überließ Bayern bas Recht, 
sein Salz durc Buchhorn in bie Schweiz auszuführen unb dazu eine Aliederlage zu er- 
richten, feine Waren hier durchzuleiten unb bas Srödhaus mitzubenützen; bafür erhielt 
sie bas Versprechen eines Zollaversums unb Gewährung eines erheblichen Kredits, 
ber nötig war für bie Herstellung ber Straßen. Aber auc bie Einnahmen, bie ihr 
nun aufs neue zuflojsen, tonnten ihr nicht aufhelfen. Die Kommission hatte schon 
1753 festgestellt, bie Bürgerschaft fei durc bie seitherige Mißwirtschaft ganz meister- 
los unb verwilbert; so ist nicht zu verwundern, baß bie aus ihr hervorgegangenen 
Leiter ihrer Angelegenheiten zur Ordnung nicht fähig waren. Der Beamte, ben 
bie Kommission aus Ravensburg auf ben wichtigen Posten bes Kanzleiverwalters be- 
rufen hatte, würbe nach wenigen Jahren verbrängt. Ein eigennütziger unb un- 
getreuer Bürgermeister, den man zuletzt hoch abgesetzt hatte, tonnte dadurc bei ber 
Stabt wieder Zugang finden, baß er gegen sie in Wien prozessierte, so baß sie ihm 
1765 sogar bie Stadtammannsstelle zusagte. Auc fein Alachfolger als Bürgermeister 
wirtschaftete schlecht unb eine neue Kommission war bis in bie neunziger Jahre für 
Buchhorn tätig.8)
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In Jny gesellten sic zu den allgemeinen Ursachen des Riedergangs noch die zahl- 
reichen Brände, denen sie ausgesetzt war; nachdem sie im Dreißigjährigen Kriege fast gan 
abgebrannt war und sic noc lange nicht völlig davon erholt hatte, kamen neue grosse 
geuersbrünste in den Jahren 1721, 1727 und 1737. Die Vertretung der Bürgerschaft, 
Sas Kollegium der Zwanziger, hatte an den Staatsgeschäften wenig Anteil. Die Ser: 
rüttung des städtischen Wesens führte zahlreiche Prozesse zwischen Bürgerichaft und 
Magistrat herbei, bereu hohe Kosten 1775 unter ben Srüinden ber Sinanznot besonders 
betont werben. Auc die Teurung ber Jahre 1770 unb 1771 scheint hier sehr drückend 
gewesen zu sein. Denn bald darauf, 1773, wcnbete sic bie Stabt an ben Kreiskonvent 
mit ber Bitte, ihr bei ihren bebräugten Umständen bie 1680 fl. Kreisrücfstänbe zu er: 
lassen unb sie von Kreisertraordinarien für einige Jahre zu befreien. 3hre Schulden 
hätten vor bem letzten Krieg (bem Siebenjährigen) 59 856 fl. betragen, jetzt seien sie 
ohne bie noc unbezahlten Kammerzieler auf 151742 l. angewachsen unb es fei ein 
jährliches Defizit von 1629 fl. vorhanden. Obgleich bie Stabt sic „ein vor allemal" 
eine tommijsarijche Untersuchung verbat, für bie fein Batzen vorhanden sei, würbe doch 
ber württembergische Hofrat unb Kreisrechnungsrat Eritichler abgeorbnet. Er fanb 
neben ben hohen Prozeszkosten noc weitere Ursachen ber Kot, u. a. mangelhafte Buch: 
Führung unb ungenügendes Steuersystem (man besteuerte hier wie anderwärts bie Srunb: 
stücke ohne Unterschied nach gleicher Care), unnötige unb verschwenderische Husgaben, 
Walbverwüstung unb hohe Zinsen. Diese letzteren zu vermindern lies er sic besonbers 
angelegen sein unb erreichte von ben meisten Staubigem eine Herabsetzung des Sins: 
süßes von 5 auf 4 unb 3°/. Ein Posten von etwa 20000 it. in Chur machte ihm 
viel zu schaffen; für diesen allein waren bie unbezahlten Zinsen zu ber ungeheuren 
Höhe von 73 000 fl. ausgelaufen. Sein Öfonomieplan tat gute Wirkung, schon 1777 
würbe ein Überschuß erzielt. .

Auc Bopfingen hatte seinen Prozeß zwischen Magistrat unb Bürgerichart. Ein 
Wirtschaftsplan würbe 1764 aufgestellt, aber sehr ungenügenb beobachtet. Koch 1779 
mußte bie Stabt vom Reichshofrat an biefe Pflicht gemahnt unb wiederholt zur Vor- 
legung einer Übersicht über ihre Aktiven unb Paijiven aufgeforbert werben. Tic 
Schulden werben 1767 auf 145 600, 1771 auf 128000 fl. angegeben; es war also doch 
eine deine Besserung eingetreten. Aber 1791 würbe ber Stabt um ihrer Alotlage willen 
15 ber Reichssteuer für künftig erlassen. Der langwierige Prozeß war inzwischen immer 
weiter gelaufen, zuletzt verglichen sich bie Seguer über bie Sache selbst unb stritten nur 
noch 1803 über bie Kosten bes Processes.

In Smünb verglichen sich 1753 Rat und Bürgerschaft über fragen ber Kats; 
besetzung unb ber Verwaltung. Aber schon wenige Jahre nachher klagte bie Sandichait 
gegen ben Magistrat wegen zu schwerer Besteuerung unb harter Srondienite, ferner 
wegen schlechter Rechnung unb Verwaltung, mangelhafter Straßzenunterhaltug, endlich 
Sejchenkannahme seitens einzelner Ratsherren. Tiefe letztere Beschuldigung kehrt fast 
regelmäßig bei diesen Prozessen wieber; sie betrifft ein allgemein verbreitetes Übel, bas 
auc in monarchischen Staaten sic zeigte. Wir erwähnen bie Sache bei Smünb be- 
sonders, weil bie Entscheidung, bie in diesem Punkt hier von Kommiffionswegen ge- 
troffen würbe, für bie Anschauungen ber Zeit überaus charakteristisc ist Sy würbe 
als Ergebnis ber Untersuchung festgestellt, „daß sic fein dolus collusionis noc Schabe 
zu Sage gelegt, bie Sescßenfe von seinem Belang, hingegen bie inculpati noc bie besten 
Rathsglieder, dabei alte Männer wären, unb bei einer reellen ehndung derselben amt: 
liche Authorität zum Nachtheil bes Publici noch mehrers leiben würbe . .Auc sonst ist im Verlauf biefer Smünber Streitigfeiten manches bezeichnend. Sm 
Jahr 1779 war ben freisausschreibenden Fürsten, Württemberg unb Konstanz ber Auf- 
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tag der Erefution gegen die Stadt geworden. Allein bet Rat erwies sic im höchsten 
Trab widerspenstig unb saumselig in Lieferung bei eingeforderten Berichte. Die Schuls 
bet Verzögerung schob er auf feine beiden Ratskonsulenten, benen deshalb mehrfach 
vom Reichshofrat eine Strafe von 1 und 2 Mlar Soldes auferlegt wurde. Auch diese 
aber wurde nicht bezahlt, so ba^ schließlich wiederholt ber Oberamtmann Scheinemann 
von Rorch mit ber Erekution gegen die beiben Beamten beauftragt werben musste. Eine 
anbere Verzögerung ergab sic ohne Zutun des Ömünder Magistrats. Die Landschaft 
hatte 3U ihrer Vertretung einige Syndici bestellt. Als nun diese ihre Kostenrechnung 
vorlegten, zeigte sich, ba^ sie nicht nachgeprüft werben sonnte, weil die erforderlichen 
Belege in Hall mit anberen Akten beschlagnahmt worben waren. Denn bort hatte die 
Landschaft sich an Stelle ihres verstorbenen Sachwalters Colland einen neuen, ben

Smünd Marktplatz
Aus Paulusoradmann, Die Kunst unb AItertums.Dentmale im Königreich Württemberg

Handelsmann Roeler, genommen, dem sie ihre Akten übergab. Da sie aber eine Aac- 
forberung ber Collandischen Erben nicht anerkannte, liesz ber Rat von Fall auf bereu 
Klage die Akten bei Roeler wegnehmen.

Endlich 1788 erschienen bem Magistrat in Smünd seine Gegner durc die lange 
Dauer des Prozesses mürbe genug unb er erklärte sich bereit, mit ihnen über die fünfte 
sich zu vergleichen, bie von ber Kommission noch nicht behandelt waren. Doc ging 
bet Streit bis 1792 weiter.9)

Zu militärischem Aufgebot kam es bei solchen Streitigkeiten in Buchau unb 
Stengen. Den Anlaß in Buchau gab ein Cumult ber Bürgerschaft, bie mit ber Der- 
waltung bes Kats nicht einverftanben war unb eigenmächtig einen neuen Kat gewählt 
hatte. Darauf rückte am 10. Januar 1749 eine kaiserliche Kommission mit 60 Mann 
Aliliz an, bie zu weiterer Verhärtung noch das Biberacher Kontingent von 24 Mann 
unterwegs mitnahm, als sie Aachricht von neuen Unruhen in Buchau erhielt. Aber bie 
Aufständischen machten seinen Versuch, sich mit Waffen zu widersetzen. Die Kommission 
stellte ben alten Kat wieber auf, verhaftete brei Käbelsführer unb konfiszierte bie 
Waffen ber Bürger. Sie setzte bie Zahl ber Mitglieder bes inneren Kats von 14 auf
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10 herab und schärfte weiterhin die Beobachtung der Derfassungsbestimmungen ein, die 
regelmäßige Sitzungen und Beiziehung des großen Rats bei wichtigen Sachen vor- 
schrieben. Die Rechnung wurde neu geregelt, die Verwaltung sollte vereinfacht werben. 
Allein diese Maszregeln tonnten doc den fleinen Reichsstand nicht mehr dauernd lebens- 
fähig machen; schon 1797, nac den ersten Jahren der Revolutionskriege, mußte die 
Stadt sic für zahlungsunfähig ertlären.

In Stengen handelte es sic um einen einzelnen Beamten, ben Syndikus Honold, 
den ber Magistrat absetzte. Seine Klage in Wien war von Erfolg, ber Reichshofrat 
befahl bem Magistrat, ihn im Amt zu lassen. Da aber diesem Befehl nicht Folge ge- 
leistet, vielmehr bem Abgesetzten mitgeteilt würbe, baß er demnächst seine Amtswohnung 
räumen müsse, wenbete er sic an ben Kreis unb erbat militärischen Schut. Darauf 
würben 180 Wann vom Regiment Prinz Louis von Württemberg abgefanbt, bie sic 
ben Eintritt in bie verschlossene Stabt mit Sewalt erzwingen mußten unb auc sonst 
ber Widerspenstigkeit bes Rats begegneten. Dieser hatte mittlerweile zwei Abgesandte 
nac Wien geschickt, um Vorstellungen beim Reichshofrat zu erheben, unb verlangte 
Aufschub bis zu bereu Rückkehr. Vom 25. April bis 7. Mai 1746 lag bie Erekutions- 
mannschaft im Quartier ber Stabt; ba bort gleichzeitig kaiserliche Dragoner vom 
Bathianyschen Regiment einquartiert waren, bie angeblich vom Rat aufgehetzt würben, 
ergaben sic täglich Reibereien unb sogar Tätlichkeiten. Das Ende ber Sache war, 
baß ber Reichshofrat nicht nur bie Vorstellungen ber Stabt zurückwies, fonbern fünf 
Mitglieder bes Rats, barunter einen Bürgermeister, absetzte.

In Ravensburg war schon 1719 eine Kommission tätig. Ramentlid) bas Schulden- 
wesen ber Stabt würbe damals geregelt. Es scheint aber, baß auc hier ber Rat sic 
nicht sonderlich an bie Verorbuungen kehrte. Denn 1771 stellten Sericht unb großer 
Rat fest, baß ber innere Rat nicht einmal selbst bie Kommissionsbeschlüsse unb kaiser- 
lichen Dekrete von 1719 bei Rauben habe. Sie beriefen sic barauf, es müsse ihnen 
als Repräsentanten ber ganzen Bürgerschaft baran gelegen sein, zu wissen, ob solche 
zu ber Stabt Bestem befolgt ober zu ihrem Aachteil bisher außer acht gelassen worben 
seien. Daraufhin würbe von beiben Seiten wiederholt bei ber bischöflichen Kanzlei in 
Meersburg um Mitteilung ber betreffenben Akten gebeten. Allein vergeblich. Es war 
aud) bort wie anberswo: bie Kanzleien ließen sic nicht gern in ihrer Ruße stören. 
Unb obgleich von einem Weersburger Beamten bie Sage ging, er habe bie erforder- 
lichen Abschriften schon fertig in seiner Lade liegen, so würben sie doc nicht aus- 
geliefert, weil er vorher starb unb fein Alachfolger sic nicht barum kümmerte. Jeden- 
falls waren sie anfangs ber neunziger Jahre noc nicht in Ravensburg eingetroffen 
unb offenbar ging es auc so. Die Stabt scheint sic barüber nicht weiter erhitzt zu 
haben. Die letzte heftige Erregung hatten bie Ceurungsjahre hervorgerufen unb zwar 
unter ben grauen Ravensburgs, bie gegen bie Kornhändler aufstanden unb im Korn- 
haus einen von biefer Silbe durchprügelten; sie erreichten dadurch eine Verbilligung 
bes Brotkorns, aber es ßieß nachher, ber Magistrat habe bie Differenz bezahlt.

Zu ben wichtigen Verfaffungsfragen gehörte auc in ben paritätischen Stäbten 
ber Anteil ber Konfessionen am Stadtregiment. In Ravensburg hatten sie noc zu 
Anfang bes Jahrhunderts einanber feindlich gegenübergeftanben, aber allmählich besserte 
sic bas Verhältnis, so baß gegen bas Ende desselben Jahrhunderts bie Stabt bas 
Zeugnis erhält, hier fei ber Verkehr zwischen Katholiken unb Evangelischen frei von 
ber steifen Schilobürgerei unb ängstlichen Entfernung beider Teile, bie noc vor breißig 
Jahren herrschend waren.10) In Biberach war bie Einigkeit nicht so groß. Dort 
hatten sic bie Evangelischen 1731 unb wieder 1777 gegen bie von ben Katholiken be- 
absichtigte Zulassung von Jesuiten, bie an ber städtischen Schule lehren sollten, zu
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wehren. Sie wendeten sic an die Universität Sübingen um ein Sutachten und riefen 
(1731) den Herzog von Württemberg als executor perpetuus pacis westphalicae im 
Schwäbischen Kreis um Beistand an. Während des Siebenjährigen Kriegs, der beiden 
Seilen als Religionskrieg galt, standen sie in heftiger Parteinahme gegeneinander und 
die Evangelischen feierten den Hubertusburger Frieden als einen Erfolg ihrer eigenen 
Sache.11) Besannt ist der Streit, der 1760 entbrannte, als der evangelische Seil Ehr. 
2. Wieland zum Kanzleiverwalter erwählte, der bann bis 1769 hier im Amt war. 
Auc mehrere bürgerliche Prozesse hatte die Stabt, 1729 und wieder 1749; im zweiten 
kam 1754 eine Kommission, die gegen den angeklagten Bürgermeister Geldstrafen und 
Verweise erkannte, ihn aber im Amt liesz.

Es ist schon mehrfach darauf hingewiesen worden, welche Kolle bei diesen Ereku- 
tionen und Untersuchungen der Kreis spielte. Fast regelmäßig waren es die beiden 
kreisausschreibenden Fürsten, der Herzog von Württemberg und der Bischof von Konstanz, 
die vom Kaiser mit der Kommission beauftragt wurden, und Kreisbeamte, meist von 
ber „kreisausschreibamtlichen Kanzlei" in Stuttgart, zuweilen gemeinsam mit ben Be- 
amten des Bischofs, waren in ihrem Hamen in den Städten für Ordnung der Dinge 
tätig. Auc nach Abschluß der Untersuchung und Feststellung des neuen Wirtschaft- 
plans hatten sie oft noch jahrzehntelang die Fäden in der Hand, erhielten ihre Berichte 
von den städtischen Beamten und erstatteten ihrerseits dem Herzog und dem Kreis- 
konvent Bericht, um wo es nötig war, neue Weisungen zu erhalten oder durch besondere 
Masznahmen, direkte Schreiben an die Stadt, Entsendung von Sruppen u. a. unterstützt 
zu werden. Die Fürsorge für die Erhaltung von Zucht und Ordnung und der Schut 
für den Wohlstand der Kreisftände und Eingesessenen gehörte von jeher zu ben Muf* 
gaben des Kreises. Deshalb war der Kreiskonvent die Stelle, an die die notleidenden 
Städte mit ihren Filfegesuchen sic wenden mußten. Außerdem hatte der Kreis die 
Exekutive gegen auswärtige Feinde und die Sorge für Aufrechterhaltung des Land- 
friedens; zum ersten Zweck gehörte die Haltung stehender Sruppen, zum andern die 
Maszregeln gegen Landstreicher, Räuber und Zigeuner, wofür 3- B. in Ravensburg seit 
1724 ein Zuchthaus bestand. Für seine eigenen Musgaben, vor allem die Unterhaltung 
ber Sruppen, bezog der Kreis ordentliche und auszerordentliche Kreisanlagen; zugleich 
war er auc mit dem Einzug der Reichosteuer beauftragt. Er befaßt sic ferner mit 
Maszregeln auf dem schwierigen Gebiet bes Nünzwesens, kontrolliert die umlaufenden 
und verruft die schlechten Münzen; gerade diese Tätigkeit war für die handeltreibenden 
Städte von besonderer Bedeutung. Weiterhin gehörte zu feinen Aufgaben die Aufsicht 
über die feinen Gliedern zustehenden Rechte und Freiheiten und die Fürsorge für deren 
Erhaltung. Fier trat, wenn es sic um Städte handelte, auch der Konvent ber Reichs- 
ftäbte auf ben plan, von dessen Wirten sonst wenig zu spüren ist. Als 1755 Buchhorn 
mit Österreich in Unterhandlungen trat und mit Bayern seinen Handelsvertrag schloß, 
griffen Kreistonvent und Städtetag ein; man erwartete von Österreich wie von Bayern 
ein Mttentat auf die Freiheit und Reichsstandschaft der Stadt und empfand die Öffnung 
des Bodensees für bayrische Fruchtausfuhr als unliebsame Konkurrenz für die Erzeug- 
nisse Oberschwabens.

Die politische Bedeutung der Städte entsprach genau dem Rückgang ihrer wirt- 
schaftlichen Verhältnisse. Es tonnte den Aachbarn in feiner Weise lohnend erscheinen, 
Rücksicht Zu nehmen, wo sic die gegenseitigen Interessen kreuzten. Gelegenheit zu 
Reibereien gab reichlich die Zersplitterung alles Besitzes. Manchmal ging es bei den 
Streitigkeiten recht nahe an die Existenz einer Stadt. So betrachtete jedenfalls Weit* 
derftadt den Prozeß, den es von 1766—83 mit Württemberg zu führen hatte. Tie 
Musübung ber Jagd- unb gorftgerechtigteit auf ber städtischen Seldmart und im 
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städtischen Wald durc Württemberg war für die land- und forstwirtschaftliche Mußung 
dieser Besitztümer sehr störend. Es kam vor, dasz bei einer Treibjagd durc württem- 
bergische Jäger die weilischen Saaten zertreten würben. Auc beklagten sic die Städter, 
die Württemberger seien schuld an ben zahlreichen Schädigungen ihres Walds. Dabei 
hätte bie Stabt allerdings gern auc für ihre Bürger ein besseres Jagdrecht erlangt. 
Denn ans Srund eines Vertrags von 1571 war ihnen nur bie niebere Jagd auf Füchse 
unb Hasen, auf große und kleine Dögel, jedoc ohne Büchsen unb Hunde, überlassen. 
In Wien erlangte bie Stabt mehrfach günstige Verfügungen. Aber in ben gleichzeitig 
anhängigen Prozessen wegen verschiedener Herrschaftsrechte im städtischen Hofgut zu 
Möttlingen obsiegte Württemberg, bas auc gegen bas Urteil in Jagdsachen Revision 
einlegte. Der Streit würbe von beiben Seiten sehr vorsichtig geführt; die Stabt war 
sogar ängstlich barauf bedacht, dasz in ihren .Eingaben unb Klagschriften stets bem Herzog 
alle erforderlichen Devotionalien gegeben würben, unb bie württembergische Regierung 
achtete barauf, ihre Wiaßrcgeln gegen bie Stabt so einzurichten, baß weber ber Kreis 
dagegen protestieren noch ber Kaiser einschreiten sönne. Aac 1783 scheinen sich die 
Streitenden verglichen zu haben.

Auc Smünd unb Giengen hatten mit Württemberg fast beständig kleinere Zwiste 
auszutragen. Smünd war auszerdem genötigt, auf bie Ritterschaft, bereu Besitz in ihrem 
Sebiet eingesprengt war, Rücksichten zu nehmen. Gegen Württemberg gingen beibe ge- 
legentlic zusammen, so 1789 mit bem Ersuchen um Aufhebung ber Fruchtsperre, bie im 
Herzogtum verfügt worben war. In Ober c waben war Österreich ber meistens un- 
bequeme grosze Alachbar. Dor allem war es feine Handelspolitik wenn biefe 3e- 
Zeichnung erlaubt ist - , womit es ben Reichsstädten zu nahe trat. Ravensburg hatte 
zum Beispiel bas von Altdorf beanspruchte Mlarktrecht zu bekämpfen, bas nac längerer 
Pause 1765 wieder gefordert unb ausgeübt würbe. In Buchhorn würben bie Eröffnung 
bes Markts in Cettnang unb bie Schiffahrt in Xangenargen als schwere Eingriffe von 
österreichischer Seite empfunben. Die Stabt hatte auszerdem in Manzell bie Konkurrenz 
bes Klosters Weißenau, in Hofen die bes Klosters Weingarten, bie beibe sic am Schiffs- 
verkehr auf bem See einen Anteil nahmen. Ein Prozeß mit Weingarten, ber 1696 vor 
bem Landgericht in Schwaben begonnen hatte unb 1730 für die Stabt günstig ent- 
schieden worben war, würbe vom Kloster noch an das Reichskammergericht gebracht 
unb hatte bort 1752 sein Ende noch nicht gefunben. Der Musbau ber Straße über 
Pfullendorf unb Stockac durc Österreich zog den Durchgangsverkehr von Oberschwaben 
weg dorthin. Da gleichzeitig von Österreich bie Zufahrtstraszen zum Bodensee mit neuen 
Zollstätten unb Erhöhung ber Zölle beglückt würben, besam jene Alaßzregel unmittelbar 
bie Richtung gegen bie oberschwäbischen Stäbte.

Michts zeigt so sehr auc bas Schwinden bes alten reichsstädtischen Geistes als bas 
Verhalten ber Stäbte gegenüber ben gerade auf bem Sebiet bes Handels für sie so 
empfindlichen Veränderungen. Im Jahr 1749 veranstaltete ber Kreistonvent eine Alm- 
frage bei den Stäuben, um zu erfahren, welche Mittel angewenbet werben könnten, den 
abnehmenden Handels- unb Gewerbebetrieb zu heben. Die Frage bildete damals ben 
ersten Punkt auf feiner Tagesordnung. Die uns vorliegenden Gutachten ber Stäbte 
finb einig barin, baß bie Haupthindernisse in ben mangelhaften Straßen unb ben über- 
hohen, namentlich von Österreich start vermehrten Zöllen bestäuben, wodurc ber früher 
so lebhafte Durchgangsverkehr auf große Umwege geleitet werbe; so gingen 3. 33. bie 
steierischen Eisenwaren statt über Ulm, Memmingen, Leutkirch, Lindau, Schaffhausen 
jetzt über Frankfurt unb Straßburg nac Basel. Über weber mit ben Straßen noch 
mit ben Zöllen würbe es besser. Für jene ist bezeichnend, baß 1770 für Marie An- 
toinettens Reise durc Schwaben eine eigene Straße, bie Dauphinestrasze, angelegt werben 
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muszte. Ein anderer gemeinsamer Punkt in den Sutachten ist die Begründung für die 
Abnahme des für ganz Oberschwaben wichtigen Leinwand- und Tuchhandels: daran 
trägt die Schuld die Konkurrenz der schlesischen Weber, deren Erzeugnisse billiger sind, 
weil sie billigere Rohstoffe haben und in Preußen große Zollermäßzigung genießen, und 
die der Schweizer Weber, die von den Lasten und Zollplackereien der reichsstädtischen 
Weber nichts wissen und deshalb in der tage sind, durch Überbieten und Aufkaufen 
das schwäbische Sarn den diesseitigen Fabrikanten wegzunehmen. Segen diese Kon- 
kurrenten wie gegen die welfeßen Hausierer wünschen die Städte polizeiliche Hlaßregcln 
und Verbote. Es ist wahrscheinlich, baß diese Mittel, wenn sie einheitlich unb streng 
durchgeführt worben wären, wohl einen Autzen gebracht hätten. Was aber bei der 
ganzen Umfrage auffallen muß, ist, baß in den Berichten so überaus wenig von Aut, 
Selbstvertrauen unb entschiedenem Willen zur Selbsthilfe zu finben ist. Man hofft bie 
Hilfe von den Kreisverordnungen, man wartet, baß bie anbern an ihrem Seil etwas 
tun, man lehnt auc ausdrücklich bie Einführung neuer Industriezweige ab. Aur aus 
Memmingen erklingt eine energischere Stimme, bie geradezu forbert, man solle bie Kaup 
leute nur selbst machen lassen, ihnen bie Haupthindernisse aus bem Weg räumen unb 
im übrigen auc ihre Vorschläge unb gute intentiones obrigkeitlich sekundieren; es fehle 
fast nirgends an fleißigen unb habilen Kaufleuten, bie imftanbe fein würben, eine gute 
Gelegenheit auszunützen. Aber offenbar waren solche tatkräftige Leute doc sehr in 
ber Minderheit. Von ben meisten galt, was ein finger Beobachter 1775 schrieb 12): 
„Sie halten es für eine verlorene Arbeit, an eine Verbesserung bes allgemein ver- 
borbenen Aahrungsstandes zu gedenken, als wann solches über bie Kräfte bes mensch- 
liehen Verstandes gieng."

Das läßt sic auch aus einer anbern Catsache ertennen. Überall in Deutschland 
traten im 18. Jahrhundert bie gemeinnützigen, ökonomischen Gesellschaften auf, Zeit- 
schriften, Sammelwerfe, Lexika voll tiefsinniger Gelehrsamkeit unb Erfahrungen aus 
ber Praxis auf allen möglichen Gebieten, vorzugsweise in Landwirtschaft und Gewerben, 
würben gedruckt. Aber Schwaben, speziell Oberschwaben, ist babei nicht vertreten, 
offenbar weil bort einerseits Gleichgültigfeit, anbererfeits Mut- unb Willcnlofigfeit in 
ben Kreisen herrschte, auf bie ein solches Unternehmen rechnen, aus benen es hervor- 
gehen mußte. Dieser Mangel ist im Verein mit ben anbern Beobachtungen wohl be- 
merfenswert, mag man auc sonst von bem Wert unb ben Erfolgen berartiger Der- 
einigungen nicht allzuhoc benfen.

Im übrigen bars man bei ben zahlreichen, von allen Seiten ertönenden Klagen 
über schlechte Geschäftslage doc nicht außer acht lassen, baß auc anbere Stimmen 
vorhanden waren, bie größere Zufriedenheit verrieten. Viele von ben vorhanbenen 
Mängeln waren ferner ber schlechten Wirtschaft ber Stäbte selbst zuzuschreiben. Wo einiger- 
maßen Ordnung herrschte, war es besser; wie denn 3.33. Aalen trotz der sehr geringen 
Abgaben, bie es von feinen Bürgern unb Untertanen erhob, im Lauf bes Jahrhunderts 
sogar bedeutende Ersparnisse machen sonnte.13) Auc ber Krebit ber Reichsstädte war 
offenbar sehr gut. Ihre Schulden finb keineswegs in ber Hauptsache bei ihren eigenen 
Bürgern ausgenommen. Als Biderac 1796 ein Anlehen von 40—50 000 fl. suchte, 
wendete cs sic an feinen ehemaligen Kanzleiverwalter Wieland, ber damals in Weimar 
lebte unb ber barüber an Geßner schrieb 14): „Sicherer sann man sein Gelb nicht wohl 
irgcnbwo anlegen, als bey einer Reichsstadt, unb Biberac befindet sic in guten Alm- 
stäuben, wiewohl bie enormen Ausgaben bes gegenwärtigen Kriegs auch bort wie überall 
im Schwaben alle öffentlichen Kaffen ausgeleert haben."

In ben größeren Stäbten hatten sic auc immer noc manche ansehnliche Der- 
mögen erhalten. Aber selbst in ben kleinen fehlten sie nicht ganz; konnte doc in dem 
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sehr daniederliegenden Weilderstadt ber Bürgermeister Satt aus eigenen mitteln dem 
Gemeinwesen mit einem Darlehen von 20 000 fl. zuhilfe kommen. 15) Was bie Lebens- 
weise betrifft, war aber doc ein bedeutender Unterschied zwischen ben patriztchen 
Städten, Biberach, Ravensburg unb Smünd, unb ben übrigen. In jenen herrschte trot 
aller Röte bes Zeitalters ein lebhaftes geselliges Treiben, wie es bie Schilderung eines 
Reisenden von 1740 erkennen lässt16): „Ic habe bey andern Reisen in diesen tänbern 
bemerket, daßz je kleiner unb geringer bie Reichsstädte sind, desto luftiger lebt man mit 
Gastereyen, Cränzlein, Schlitten-Fahrten unb andern gelbfreffenben Ergötzungen barauf 
los, ohne sic wegen bes künftigen unb allgemeinen Besten graue Haare wachsen zu 
lassen.“ Gerade biefe Schilderung nimmt ein Biberacher Seschichtichreiber 17) 1792 für

Biberac
Xlac Pflug.Hebra

feine Stabt an und fügt hinzu: „so sollte bas gute Biberac feinen alten Alahmen einer 
Schmalzgrube wohl wieber erringen können, bevorab wann bie Übermaaßz ber Ergözlich- 
feiten (Erfrischungen sollen nur zur Erholung von ausgestandenen laugen unb besonders 
harten Strapazen statt haben) ceffiren würben. — Dann naher Befreunde Hochzeiten 
nehmen allezeit 3 Cage, bie Somöbien, welche bey Unserm respective Aationaltheater 
freylic schon mehrmals von angesehenen Fremden angeftaunet wurden, jährlich 4 Cage, 
bas Scheibenschiessen einen ganzen Monath, bas Jagen einige Cage, so wie bie Licht- 
braten halbe Rächte hinweg, ohne ber Aderlasz-, Alahmenss, Cur-, Baad-, Seburtstäge 
zu gedenken." Die Schauspieler auf bem hier erwähnten Biberacher Sweater waren 
meist Bürger ber Stabt.18) Auc Ravensburg hatte eine Komödiengesellschaft, bie feit 
1698 bestaub unb bie Erlaubnis hatte, „auf allhiesiger Brotlauben so geist- als weltliche 
jeweilig kurzweilige jedoc nicht unehrbare Historien" aufzuführen. 19) Die prachtvolle 
Hofhaltung in Stuttgart blieb von diesen Reichsstädten nicht unbeachtet. Die Persönlich- 
feit bes Herzogs Karl Eugen, seine grossartigen Feste unb Veranstaltungen wie feine 
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hohen Pläne auf dem Gebiet ber Erziehung müssen die Sesellichaft start beschäftigt 
haben. Eine Wirkung davon erkennen wir in Wielands Agathon, der während seiner 
Biberacher Amtszeit entstanden ist unb in bem nac eigenem Geständnis des Dichters 
in ber Person des Dionysius von Syrakus ber Herzog gezeichnet ist. 20)

Don ganz anderer Art war das Leben in den kleinen Reichsstädten, die allmählich 
ganz zu Äcker- unb Handwerkstädten geworben waren. Auc sie hielten zwar darauf, 
wie bie größeren, ihre Schulen zu erhalten, aber noc weniger als jene vermochten sie 
viel barauf zu verwenden. Zuweilen waren sie durc gewisse Erbstücke aus ihrer Blüte- 
zeit besonders begünstigt, wie 3. 33. Sony sic zweier öffentlicher Bibliotheken rühmen 
sonnte. 21) Aber es fehlte vor allem bie Vevölkerungsschicht fast ganz, bie für Lurus, 
feinere Seselligkeit ober gar für Wissenschaft Sinn unb Zeit gehabt hätte. Wo bie 
Bürgerschaft mit bem Magistrat im Streit lag unb durch bie öffentlichen Gegensätze sic 
persönliche unb Familienfeindschaften entwickelten, mußten bie Sitten notleiden; wir 
haben oben von bem Zeugnis Kenntnis genommen, bas 1753 ber Bürgerschaft von 
Buchhorn ausgestellt würbe. Aber von solchen Ausnahmen abgesehen, waren es doc 
gerade diese Städtchen, in denen jene Tugenden zu finden waren, die 8. W. Barthold22) 
„jenen verarmten, bedrückten, geringschätzten unb verspotteten Handwerkern" nachrühmt: 
altdeutsche Sittenstrenge, Einfalt, frommer Sinn unb Gemütlichkeit. leicht als ob diese 
Tugenden nur hier zu finden gewesen wären; sie gierten auc bie betreffenden Klaffen 
in ben größeren Stäbten. Als Beispiele solcher Sebensart nennt K. I. Weber, ber in 
Deutschland reisende Deutsche 23), Bopfingen unb besonders Aalen, von bem er erzählt, 
baß Bürgermeister unb Senatoren, Stadtschreiber unb Pfarrer bort bas Recht gehabt 
hätten, ihren Mist selbst zu laben. Auc I. S. Pahl24) erwähnt ben gravitätisch mit 
ber Sabel auf ber Schulter hinter seinem Heuwagen herschreitenden Bürgermeister, unb 
Chr. Dan. Schubart, ber einmal in Aalen hätte Präzeptor werben sollen, schreibt 
in feiner derben Weife barüber25), er möge nicht „einem hochedlen unb wohlweijen 
Magistrate bienen, ber aus zwölf Bauernferien besteht, bie, mit Mistgabeln in ben Händen, 
über bas jetzige europäische Staatsfpftern urteilen." Es fei zum Schluß noc einmal 
ein Urteil Pahls 26) über diese Reichsstädter mitgeteilt, bas von ihren guten Seiten 
manche typische Züge barbietet: „Man hatte zwar bie gebührende Achtung für bie 
Obrigkeit, unb biefe säumte auch nicht, wo cs noth war, an sie zu erinnern; aber man 
ließ sich dadurc bas Sefühl, ber Bürger eines freien Gemeinwesens zu fein, nicht ver- 
flimmern unb saß mit Stolz auf bie untertänigen unb hörigen Leute herab, welche auf 
ben Besitzungen ber benachbarten Fürsten unb Reichsritter angesessen waren. Dieses 
Sefühl erwies sic denn nicht minder durc bethen, festen Con im Behaupten unb Han- 
beln, durc unzertrennliche Anhänglichkeit an bie vaterländischen Mauern unb durc eine 
abgemessene äußere Ehrbarkeit bes Sehens, bie sorgsam alles vermied, wodurc sie hätte 
befleckt werben sönnen; ber Geist ber Regierung unb ber enge Kreis, in bem sic bas 
öffentliche Sehen cingefchränft sah, warb aber sichtbar durc bie unverletzte Erhaltung 
ber altväterlichen Sitte, durc einfache Lebensweise unb fiegenben Widerstand gegen bie 
Verderbnisse ber neuern Zeit, durc unermüdliche Emsigkeit im Erwerben unb Ersparen, 
durc Gottesfurcht unb moralische Reinheit in ben Familien unb durc verachtende Sleich- 
gültigfeit gegen alles Fremde, bie selbst bei der großen Zahl derjenigen Bürger blieb, 
bie in ihrer Jugend weite Wanderungen gemacht hatten, um sic in ber Husübung ihrer 
Handwerke zu vervollkommnen."
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Quellen: Die Akten des K. Staatsarchivs (in erster Linie Schwäb. Kreis, Se- 
heimerat, Reichsstädte). Die bei Heyd, Bibliographie, verzeichnete Literatur und die 
in den Anmerkungen noc weiter genannten Werte.

i) Diese Zahlenangaben sind teils dem 1791 erschienenen Lexikon von Schwaben, teils den Akten 

des Staatsarchivs entnommen.
2) Herm. Bauer, Sesch. u. Beschr. der Reichsstadt Aalen (1852), S. 60.
3) Joh. Sottfr. v. Pahl, Denkwürdigkeiten aus meinem Leben und aus meiner Zeit. Herausg. 

von m. Pahl, 1840, S. 2.
4) Sexikon V. Schwaben 1791, Sp. 966 f.
5) &. £. U. Jäger, Jurist. Magazin für die teutschen Reichsstädte, 5, 1795, S. 30 1.
6) Bauer, a. a. . S. 64.
7) R. §. 1. Magenau, Fistor.-topogr. Beschreibung der Statt Stengen an ber Brenz, 1830, S. 86.
8) Kreisakten; ferner E. Knapp in Schriften bes Vereins für Beschichte des Bebensees, 34. Heft, 

1905, S. 3—17.
9) Die letzte Aotiz aus Oberamtsbeschreibung Smünd, 1870, S. 164.

10) Sexikon v. Schwaben, 1791, 2, Sp. 392.
11) ®. Suz, Beiträge 3. Sesch. ber ehemal. Reichsstadt Biberach, 1876, S. 337.
12) [Dav. Hünlin] Anmerkungen über die Geschichte ber Reichsstädte, vornehmlich ber Schwäbischen. 

Ulm 1775, S. 384.
13) 3. S. Pahl, a. a. ©. S. 2.
14) Ausgewählte Briefe von E. !. Wieland an verschiedene Freunde, 4. Bb., 1816, S. 126.
15) Sexiton v. Schwaben, 1791, 2/ Sp. 967.
16) Joh. Sg. Kepfelers neueste Reise durch Ceutschland, Böhmen usw., 1840, S. 92.
17) Joh. Dav. Wechsler, Dersuc einer kurzen Sammlung Copogr. Histor. Statist. Rachrichten 

von Biberad), 1792, S. 181 ff.
18) Ofterdinger, Wielands leben unb Wirken in Schwaben unb in ber Schweiz, 1877, S. 190.
19) &. Hafner, Sesch. b. Stabt Bavensburg, 1887, S. 625.
20) Geschichtliche Sieder unb Sprüdje Württembergs. Unter Mitwirkung von 8. Rehring herausg. 

von K. Steiff. 5. Lieferung, 1905, S. 694.
2i) Lexikon von Schwaben, 1791, 1 Sp. 829.
22) §. w. Bartholb, Sesch. b. deutschen Stäbte unb bes deutschen Bürgertums, 4. 5., 1853, S. 487.
23) [K. 3- Weber] Deutschland ober Briefe eines in Deutschland reifenben Deutschen, 1. Bb., 1826, 

S. 243 u. 245 f.
24) ß. a. 0. S. 3.
25) 7. Fr. Strausz, Schubarts Leben in feinen Briefen, 1. Bb., 1849, S. 116.
26) a. a. ®., S. 2 f.

Gebhari (Dehring





Dir Rlülter

ie Kreisverfassung Maximilians I. führte einen engeren usammenschluß unter den 
Klöstern herbei, bereu Vorstände auf ber Prälatenbant des Kreistags unb des 
Reichstags saszen; dabei würben die Diözesangrenzen auszer acht gelassen. Zum 

Reichsprälatenkollegium im Schwäbischen Kreis gehörten von ben im heutigen Württemberg 
gelegenen Klöstern noc von alter Zeit Weingarten, Weiszenau, Roth, Mlarchthal, Schussen- 
rieb, Ochsenhausen, dazu bie Frauenklöster Baindt, Sutenzell, Heggbac unb Rotten- 
münfter. Die Ordensrivalität würbe durch biefe Organisation nicht aufgehoben; als 
1751 ber Abt von Zwiefalten, 1764 ber von Aeresheim Reichsstandschaft erlangte unb 
um Aufnahme nachsuchte, sahen bie Weiszen (Prämonstratenser unb Zisterzienser), wie 
ber Abt von Weiszenau notiert, nicht ohne Sorge dieses Anwachsen ber schwarzen (Bene- 
diktiner) Stimmen. Auszer diesen beiden Mlannsklöstern fanb in unserem Zeitraum auc 
bas Klarissenkloster Söflingen Aufnahme in bas Kollegium. Aac Bedarf, mindestens 
einmal im Jahr, versammelte sic biefes zur Beratung gemeinsamer Reichs- unb Kreis- 
sachen ; feine Leitung war einem durc Wahl bestimmten Direktor unb einem Kondirektor 
übertragen. Die erstere Stelle hatte zumeist ber Abt von Salem inne.

Voraussetzung ber Reichsunmittelbarkeit war, ba^ es ben Klöstern gelang, bie 
Dogtgerichtsbarkeit an sic zu bringen, bie Schirm- unb Kastvogtei abzulösen unb bie 
Steuerhoheit zu erwerben. Über Zwiefalten beanspruchte unb übte Württemberg bie 
Kaftvogtei. Das Kloster landsässig zu machen, gelang trotz aller Bemühungen nicht; 
ebensowenig vermochte ber Abt dauernd bie Unabhängigkeit festzuhalten, wenngleich er 
sogar im 17. Jahrhundert zeitweise Mitglied bes Reichsprälatenkollegiums war. Seit 
1696 hatte bas Kloster pfanbweife von Württemberg bie Gerichts- unb Forsthoheit; 
bie niedere Serichtsbarkeit auf feinem Besitz hatte es schon früher an sic gebracht. 
Aac langen Streitigkeiten unb Verhandlungen kam um 1750 ein Vertrag zustande, 
traft beffen Württemberg auf ben Schirm, bie Kaftvogtei, bas Recht, zur Abtswahl 
feinen Kommissar zu schicken, ben Anspruch auf Reise, Folge unb Musterung, auf Kri- 
minaljustiz, Forstgerichtsbarkeit, hohe unb niedere Jagd, Sägerah, Hundslege, Schutz- 
gelb, Steuerrecht, ferner auf bie Berufung bes Abts zu ben Landtagen unb auf bie 
Appellationen zwiefaltischer Untertanen an bas Hofgericht in Tübingen verzichtete. Dafür 
zahlte bas Kloster 210 000 fl.; ba bavon für verschiedene Werte noc Abzüge gemacht 
würben, betrug bie Barsumme 174681 fl. Ferner gab bas Kloster seine brei Dörfer 
Heuhaufen, edenwaldstetten unb roßzengstingen, bie zu 18000 fl. jährlich angerechnet 
würben, unb für jährliche 10500 fl. feine sämtlichen Gefälle im Herzogtum. Die Folge 
ist, daß 1751 ber Abt unter bie Reichs- unb Kreisstände ausgenommen wirb.

Über bas Kloster Heresheim übten bie Grafen von Öttingen bie Dogtei, bie bas 
Kloster als sehr drückend empfanb. Die kleinen Streitigkeiten unb die großen Prozesse 
hörten nicht auf. Dies unb wohl auc ber persönliche Wunsch des ehrgeizigen Abts
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war von feiten des Klosters ber Anlaß zu den bedeutenden Opfern, mit denen 1764 
die Reichsunmittelbarkeit wirklich ersauft wurde. Als Vermittler bei den vorhergegan- 
genen Verhandlungen wirkte Württemberg mit. Das Kloster überlies den Grafen zahl- 
reichen Srundbesitz, zahlte 40000 fl. bar und verzichtete auf die Summen, die ihm die 
Grafen schuldig waren.

Verhältnismäßig noc höher war der Preis, den das Streben der Äbtissin dem 
Kloster Söflingen auf erlegte, um es vom Regiment der Stabt Ulm zu lösen. Ulm be- 
hauptete nicht nur die Schirmvogtei, fonbern die volle Obrigkeit und Serichtshoheit über 
bas Kloster zu haben. Aac bem Vertrag von 1773 blieb biefem nur noc sein Besitz 
in Söflingen, Harthausen unb Schaffelkingen unb einige Süter unb Rechte in Ulm, bereu 
Austausch gegen reichsstädtischen Besitz sic die Stabt ausdrücklich vorbehalten hatte. 
Dafür fanb es 1774 Aufnahme unter bie Reichs: unb Kreisstände, zunächst Sit im 
Prälatenkollegium.

Huf einfache Weise unb eigentlich ohne feinen Willen fam Schönthal in den sieb- 
ziger Jahren an dasselbe Ziel. Dort galt der Kurfürst von Mainz als Schirmvogt unb 
Landesherr. Als aber der Abt Augustin Brunnquell sic über feinen Diözesanbischof 
von Würzburg in Wien beklagte, fanb man bort bei ber Gelegenheit, baß bas Mlainzische 
Recht doc nicht genügenb begrünbet fei unb nahm bie Aufsicht über bie weltlichen Der- 
hältnisse bes Klosters für ben Kaiser selbst in Anspruch. Zuletzt von allen, im Jahr 1782, 
würbe Kloster Isny reichsunmittelbar, nachdem es lange mit ben Sruchfcffen von Wald- 
bürg barüber verhandelt hatte.

Diese Aufsicht über ihre Vermögensverwaltung unb bie Einmischung in alle mög- 
liehen Dinge, bie damit in Zusammenhang gebracht werben tonnten, machte ben Klöstern 
bie Schirmvogtei besonders lästig. Aac ber Entlassung Zwiefaltens aus der württem- 
bergischen Vogtei staub nur noch bas kleine Nlargrethaujen zu bem Herzogtum in solchen 
Beziehungen. Denn Ellwangen hatte vom württember gischen Schirm fiel) längst frei- 
gemacht. Oberstenfeld aber, bas etwa noc genannt werben könnte, ist als evangeli- 
lijches Fräuleinstift doc ein Gebilde so eigener Art, baß cs in biefe Zusammenstellung 
nicht gehört. Österreich dagegen war Schirmvogt ober Landesherr von Wiblingen, Heilig- 
kreuzthal, Urspring, Kirchberg, Löwenthal, unter Öttingischer Roheit staub Kirchheim a.K., 
unter Würzburgischer Stift Komburg.

Auc Baindt würbe für bie österreichische Landeshoheit in Anspruc genommen, 
obwohl bie Äbtissin schon im 16. Jahrhundert auf ber Prälatenbant bes Reichs unb 
bes Kreises faß. Im Jahr 1734 war zwischen bem Kloster unb Österreich ein Der- 
trag errichtet worben, wonac bem Kloster bie niebere Serichtsbarkeit intra septa mona- 
sterii als Lehen überlassen, aber ausdrücklich territorium, merum imperium unb Ap- 
pellationen in Sachen bes Lehens bem Erzhaus Vorbehalten würben. Huf Srund biefes 
Vertrags behauptete Österreich 1773 gegenüber bem Abt von Salem als Visitator bie 
Sandsässigkeit bes Klosters, bestritt ihm bas Recht, bie Äbtissin unb ihren Oberamtmann 
zu beeibigen unb bas Präsidium bei ber äbtissinwahl zu führen. Die Sache verlief im 
Sanb, es blieb beim Herkommen, unb ber Hbt von Salem übte wie vorher als Dater- 
abt bes Klosters seine Pflichten unb Rechte aus. Auc bei Heiligkreuzthal würbe \cc2 
bis 1780 mit Salem wegen bes (bem alten Herkommen entsprechenden) Eibs ber Ab- 
tiffin unb ber Verpflichtung bes Oberamtmanns gestritten; Österreich sah in biefem Hst 
einen Eingriff in fein Recht ber Oberaufsicht über bie weltlichen Beziehungen bes Klo- 
fters unb hatte hier, ba Heiligkreuzthal unstreitig unter seiner Landeshoheit staub, bie 
bessere Stellung.

Ahnlic war cs auc mit bcm adeligen Stift Urspring. Hier war 1723 bie Wahl 
ber Äbtissin Maria Hildegard von Syrgenstein unter Dorsit bes Hbts von St. Georgen 



aber ohne Zuziehung eines österreichischen Kommissars erfolgt. Die Regierung in Srei- 
bürg protestierte deshalb und zwang die Abtissin, einen Revers de non praeiudicando 
iuribus Austriacis auszustellen. 3m Jahr 1767 resignierte die achtzigjährige Abtissin : 
bei der Neuwahl war zum erstenmal ein österreichischer Vertreter zugegen, der den Kon
sens der Regierung mit dem Vorbehalt zu überbringen hatte, daß ein in den öfters 
reichischen Staaten ober wenigstens im schwäbischen Kreis geborenes Subjekt erwählt 
werbe. Da nur solche Klosterfrauen vorhanden waren, erledigte sic biefer Vorbehalt. 
Dem Kommissar würbe der Klosterschlüssel (es war aber nur ber zum äußeren Cor, 
nicht einer zur Klausur selbst) ausgeliefert, unb durch feine Übergabe an bie Aeugewählte 
vollzog er ihre Einweisung in bie weltlichen Rechte, indem er ihr zugleich bie Ehre 
Sottes, Förderung ber klösterlichen Disziplin unb Devotion gegen bas Haus Österreich 
empfahl, auc bie Amtleute unb Untertanen zu Creue unb Sehorsam ermahnte. Aber 
auf feine Ansprache folgte ber feierliche Protest bes Abts von St. Seorgen, ber bas 
Kloster fräst Inkorporation für sic in Anspruc nahm. Die letzte Wahl dagegen im

Weingarten Prospekt für die Klosteranlage 1723
Aus Paulus.Gradmann, Die Kunst, und Altertums.Denkmale im Königreich Württemberg

Jahr 1793 verlief durchaus friedlich. Dem Kommissar würben bie Schlüssel zur weißen 
Abteitüre unb zur innern Küre, also Klausurschlüssel, übergeben; er schied vor ber Wahl 
zwei Klosterfrauen als nicht wählbar aus, weil sie aus Bayern stammten, er vollzog 
bie inmissio in temporalia wie fein Vorgänger; aber von einem Protest gegen ihn ist 
nicht mehr bie Rede.

Österreich gab aber nicht nur den ihm unmittelbar unterworfenen Abteien Anlaß 
zur Beschwerde; auc bie reichsunmittelbaren, bie in seinem Bereich lagen, hatten durc 
feine Eingriffe zu schaffen, ba sie vielfach Besitz in österreichischem Gebiet hatten. Die 
Jurisdiktionsstreitigkeiten mit ber Landvogtei hörten nie auf. Dann kamen bie ver- 
siebenen Reformedikte Maria Theresias unb Josephs II. unb endlich bie Steuergesetze.

Schon 1682 war für Dorderösterreic bie Deräuszerung unbeweglicher weltlicher 
Süter an bie Klöster unb anbere pia corpora verboten worben; 1766 würbe dieses Der- 
bot erneuert unb zugleich überhaupt alle Schenkungen unb Stiftungen an Klöster ver- 
boten. Im Jahr 1772 erliess Maria Theresia eine Verfügung, bie u. a. gebot, nur 
solche Pfarreien durc Klostergeistliche zu versehen, bereu Entfernung es zuläszt, daß 
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die Pfarrer täglic wieder in das Kloster zurück kehren, ober die so großz sind, daß 
mindestens drei Seistliche zu ihrer Dersehung nötig finb. Die Landwirtschaft sollte auf 
solchen Stellen nur ein Seistlicher versehen, ber mit ber Seelsorge nichts zu tun hat. 
3m Zusammenhang mit biefen Bestimmungen, die eine bessere Durchführung ber Kloster- 
regel bezweckten, wurde das Sebot erneuert, ba^ Vorstand eines Klosters innerhalb 
ber österreichischen Lande nur ein Landeskind werben bürfe. Als 1768 Kurbayern die 
Übernahme von geistlichen Pfründen jeder Art durc Ausländer verbot, erwiderte Oster- 
reic die Maßzregel durc eine entsprechende Verfügung.

Sröszeren Unwillen als alle diese Besonnen unb Bestimmungen erregten jedoch 
bie Neuerungen, die bas Seldbedürfnis Österreichs infolge ber friderizianischen Kriege 
hervorrief. Blieb auc Oberschwaben vor ber unmittelbaren Berührung mit bem Krieg 
bewahrt, so hatte es doc auf alle Weise an feinen Lasten mitzutragen. Den Unfang 
machte im Jahr 1756 bas Unsinnen eines don gratuit von 100000 fL, bie bas Reichs- 
prälatenkollegium bejahten sollte. Darauf folgten 1758 zwei Forderungen: bie erste, 
bah die Klöster ber Kaiserin eine Anzahl Rekruten ober bas Selb zu ihrer Amer- 
bung freiwillig liefern sollten, um damit bie Lücken des letzten Feldzugs auszufüllen. 
Da bie Kreisftänbc schon vorher sic für bas Reichsheer grössere Opfer auf erlegt hatten, 
war ihnen bie Zumutung nicht angenehm; auch zeigte sic bald, bah die Freiwilligkeit 
ber Sabe kaum ber Form nach bestaub. Zwiefalten erbot sic zu 600 fl. (für 20 Mann), 
was feiner Kreisanlage entsprach ; aber ber österreichische Sesandte behauptete, von 
feinem Kloster weniger als 50 Mann ober für ben Mann 42 fl. annehmen zu bürfen. 
Man einigte sich zuletzt auf 1000 fl. Weingarten unb Ochsenhausen zahlten 3000 fl., 
Narchthal 1250 fl., Weiszenau 250 fl., andere zogen Stellung ber Mannschaft vor. 3m 
gleichen Jahr kam das Unfinnen des Zehnten von allen geistlichen Reichsständen, da- 
mit ber Kaiser ben Religionskrieg gegen ben Kurfürsten von Branbenburg führen sonnte. 
Diese Uuflage muhte jährlich bis zum Ende bes Kriegs bezahlt werben; für 1763 
würbe noch bie halbe Jahresrate eingezogen. Es bebrütete z. B. für Marchthal, Roth, 
Schussenried je 1000 fl., für Zwiefalten 800 fl., für Weiszenau 850 fl., je mit Einschluß 
ber Klofterpfarreien.

Im Jahr 1759 würbe eine Erbschaftssteuer ausgeschrieben, bereu Einzug aber zu- 
nächst unterblieb. Sie tam 1764 wieder, würbe als Erbschaftosteuer-Hquivalent auc 
auf geistliches Sut ausgedehnt unb rückwirkend bis 1759 eingeforbert. Weiter fam 
eine Schuldensteuer, jedoch nur für bie in Österreich wohnenden Personen. Die Domi- 
nikalsteuer, bie in ben österreichischen Stammlanden schon bestaub, würbe auf Vorder- 
österreic ausgedehnt; es war eine Ubgabe für ben Schut bes Staates, vom Besitzer 
ber geschützten Süter zu bezahlen. Sie würbe nach langwierigen Verhandlungen vom 
Kreis 1774 mit einer Summe von 500 000 fl. abgelöst, wozu bie Klöster noc eine 
Handsalbe von 50 000 fl. beizusteuern hatten. Die Krönung bes Sebäudes bilbete 
bie sog. Steuer-Peräquation, burch bie bas seither steuerfreie adlige unb geistliche Sut 
derselben Steuerpflicht unterworfen werben sollte, wie bas ber Bürger unb Bauern; 
zu biefem Zwec würben allgemein neue Kataster angelegt.

Segen alle diese Mlaszregeln protestierten bie betroffenen Stäube unb ber Kreis- 
tag. Allein ba sic Österreich auf sein eigenes Sebiet beschränkte, blieben biefe Ein- 
sprachen so erfolglos wie bas Verbot bes Bischofs unb ber stillschweigende Widerstand 
ber einzelnen, gegen ben bie österreichischen Behörben sic nicht scheuten, mit militäri- 
scher Exekution vorzugehen. Die Vermögenslage ber Klöster war auc im allgemeinen 
berart, bah sie solche Angriffe nicht nur herausforderte, fonbern auc ertragen sonnte. 
Don ben Stürmen bes Dreiszigjährigen Kriegs hatten sie sich merkwürdig rasch erholt. 
Ursache bavon war wohl nicht nur ein sorgsames Haushalten unb umsichtiges Der- 
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walten der vorhandenen Einkünfte. Es war auc das Slüc einer nur wenig unter* 
brochenen Friedenszeit. Die französischen Kriege im 17. Jahrhundert und der spanische 
Erbfolgekrieg zu Anfang des 18., nachher auc noc der österreichische Erbfolgekrieg 
bradjten allerdings auc den Klöstern Oberschwabens Verluste. Aber sie sonnten das 
Wachsen des Wohlstands nicht zum Stocken bringen.

Es fehlen vollständige Angaben über die Höhe der Einkünfte der einzelnen Klöster; 
wir tonnen nur aus ihren Ausgaben Schlüsse auf die Einnahmen machen. Besonders 
anschaulich ist eine Dergleidjung der Anlagen zum Kreis. 3m Jahr 1768/69 beispiels- 
weife war ein Ertraordinarium von 243141 fl. auf die Stände umzulegen. Davon traf 
auf Ellwangen, bas auf ber Bant ber geistlichen Fürsten saßz, 2640 fl., von feinen 
Banknachbarn aber zahlte Konstanz 3505, Kempten 3900 fl. Auc Salmannsweiler 

Kloster Jsnr

Xlac einem Aquarel von 1780 im K. Staatsarchiv

hatte 3900 fl. zu bezahlen; 
bann folgte Weingarten 
mit 3650, Ochsenhausen 
mit 3000, Schujsenried mit 
1050, Marchthal mit 960 fl., 
unb in immer weiter ab- 
fteigenber Reihe zahlten 
Weiszenau 750, Buchau 
(beffen Abtissin bei den weit* 
lichen Fürsten unb Stiftern 
saßz) 600 fl., Zwiefalten 
600 fl., Rottenmünster 570, 
Heggbac 480, Roth 450, 
Aleresheim 422, Sutenzell 
300 unb bas kleinste, Baindt, 
120 fl. Zur Dergleidjung 
stellen wir daneben die Zah- 
len ber Reichsstädte: Ulm 
18 000 fl., Hall 5400 fl., 
Kottweil 5310 fl., Reut- 
lingen 4080 fl., Smünd 
3450 fl., Solingen 3300 fl., 
Heilbronn 3120 fl., Ravens- 
bürg 2340, Biberac 1960, 
Wangen 1200, Giengen 1020, Isny 9 00, Aalen 870, Weilberftabt 540, Kopfingen 510, 
Buchhorn unb Leutkirc 420, Buchau 120 fl.

Vermehrung bes Grundbesitzes war ben oberschwäbischen Klöstern durc bie schon 
erwähnte österreichische Bestimmung sehr erschwert. Eine nennenswerte Erwerbung machte 
Neresheim 1775 von Württemberg. Damals war Ulm zur Sanierung seiner Finanzen 
genötigt, einigen Besitz zu verkaufen. Württemberg übernahm ben Kipfenborfer unb 
Steinheimer Forst in ber Herrschaft Heidenheim unb trat zur Srenzausgleichung in Der* 
Handlungen mit Öttingen unb Aeresheim, bas selbst bei Ulm als Käufer mit einem 
überhohen Angebot aufgetreten war. Der Abt Benedikt Maria führte nachher in Stutt* 
gart selbst bie Verhandlungen, war aber dabei so anmaszend, ba^ sic bie Kanzlei beim 
Herzog beschwerte.

Ein regelmäßiges Wadjfen bes Klostervermögens bewirkte bie bei Aufnahme von 
Novizen geforberte Aussteuer. Es fdjeint, baß babei oft große Summen hereinkamen 
unb bas österreichische Derbot bes Srunderwerbs umgangen würbe. Deshalb bestimmte
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die Verordnung von 1766, daßz bei österreichischen Untertanen die Mitgift nicht mehr 
als die Hälfte des Vermögens, im höchsten Fall 1500 fl. rheinisch betragen dürfe, ein 
Laienbruder ober eine Laienschwester sollten höchstens 300 fl. einbringen.

Don wesentlicher Bedeutung aber war jedenfalls auch der Übergang zu einer ge- 
wissen Kapitalwirtschaft, die ben Klöstern eine größere Unabhängigkeit von ben wech- 
felnben Einnahmen ber Landwirtschaft gewährte. Sie liehen Selb auf Zinsen, scheuten 
sic auc nicht, wo es ber Vorteil heischte, selbst bei anbern Klöstern ober bei ben Ban- 
kiers in ben Reichsstädten Selb aufzunehmen. Wenn die großen Herren ber Segenb 
in Selbnot gerieten, wendeten sie fiel) gerne mit bem Sesuc um ein Darlehen an bas 
benachbarte Kloster unb verpfändeten bafür nicht nur liegende Süter, sondern gelegentlich 
auc Silberzeug unb Geschmeide. 3n bem zu ben kleineren Klöstern gehörigen Weißenau 
betrugen 3. 3. bei bem Amtsantritt bes Abts Ambrosius 1765 ber Barvorrat 18546 fl.,

Prospekt ber Abtei Marchtal 1771
Aus Paulus. Gradmann, Die Kunst- unö AltertumsDenkmale im Königreich Württemberg

bic Kapitalausstände 27 500 fl., die Schulden 34 500 fl. 3m Jahr 1759/60 hatte 
bas Kloster von Österreich bic hohe, malefizische unb niedergerichtliche Obrigkeit im 
Kloster unb feinem Sebict um 54000 fl. getauft unb bas Kapital selbst ausgenommen; 
in so kurzer Zeit tonnte cs bic Schuldsumme berart verringern. Dann tarn bas Jahr 1769, 
in bem während ber Abwesenheit bes Abts in ber Abtei eingebrochen unb über 3000 fl. 
gestohlen würben, es tarnen bic Hungerjahre 1770 unb 1771, in denen auc bic Klöster 
für ihre Untertanen taten, was sie tonnten. Aber 1773 beim Amtsantritt bes Abts 
Antonius II. betrugen Barvorrat 9175 fl., Ausstände 60 000 fl., Schulden 12000 fl. 
Bei ben Augständen waren 25 650 fl., bic bas Haus Montfort bem Kloster schuldig 
war, wovon aber allerdings, wie ber Abt klagt, weder Zins noc Kapital zu hoffen, 
bas Kloster also auf bas Pfand angewiesen war.

Die Husgaben für Kirchens chmuc waren nicht gering. Selegenheit zu Seiten, die 
feierlich begangen werben unb barum stets große Kosten verursachen, wirb doc gerne 
wahrgenommen; so feierte man in Weißenau 1763 bas Profeßjubiläum bes Hbts An- 
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tonius, 1765 das hundertjährige Jubiläum der Translation des hl. Saturninus. „Sxößer 
und kostspieliger waren die Festlichkeiten bei den Klosterjubiläen, die erst seit dem 17- Jabr- 
hundert üblich, im 18. mit immer steigendem Pomp und Slang gefeiert wurden. dein- 
garten beging fein siebentes Jahrhundert 1754, Marchthal fein sechstes 1271 ; in Schuljen- 
vied würbe 1783 bas sechste, in Zwiefalten 1789 bas siebente Jahrhundert gefeiert. 
Während man früher sic mit zwei und drei Sagen begnügt hatte, bauerte bas Seit
in Zwiefalten sieben Sage. _ ,

Aicht minber grosse Musgaben verursachten bie großen Bauten und ihre tun]":
lerische Ausstattung, wovon nachher noc bie Rede fein wirb.

Die Organisation ber Verwaltung war wohl überall dieselbe, ein Oberamtmann 
an ber Spitze unb unter ihm nac Bedarf weitere Beamte, bie Oberaufsicht in ber Hand 
bes Abts. Auf auswärtige Stellen setzte man gelegentlich auch. Klosterbrüder; bod} 
würbe bann wohl über bereit mangelnde Rechtskenntnis geklagt, wie 3- 3. in Schönthal. 
Regelmäßige Vertretung hatte man am Sitz ber Kreistanglei in Ulm, gu diplomatischen 
unb gerichtlichen Zwecken beschäftigte man Agenten in Rom unb vor allem in Wien.
n befonberen gälten gingen auc die Übte selbst auf Reifen. Da. ber 5er30g von 

Württemberg mit bem Bischof von Konstanz bas Kreis birestorium innehatte, waren 
immer Beziehungen zu Stuttgart vorhanden. Unter Karl Eugen waren diese auch 
persönlicher Matur, wie ber Herzog 3. 33. mit bem Abt Benedikt Alaria von Aexesheim 
befreundet war.1) Auc tam er auf feinen Reifen selbst in bie Klöster, gelegentlich gur 
Muswahl eines neuen Fofkaplans, dessen Probepredigt er anhörte, wie in Aleresheim. ) 
3m gebruar 1785 verehrte ihm beim Bejuc in Weingarten ber Mbt einen Band bes 
Sagebuchs seines Vorfahren Herzogs Johann Friedrich aus ber Klosterbibliothet.") Wir 
haben noc bie Niederschrift einer Rebe, bie währenb biefer Reife zu seinem Empfang 
in Ochsenhausen gehalten würbe unb in überschwenglichen Worten her greube über sein 
Kommen Musbrucf gibt. Die greube mag wohl echt gewesen sein, ba ber Herzog viel 
bewunbert würbe. Aber bie Sache hatte doc ihre Kehrseite, bie hohen Kosten, bie ein 
solcher Zesuc verursachte. Als im Jahr 1769 bem Mbt von Weingarten angefündigt 
wurde, baß ber Kaiser Joseph II. mit feiner Schwester Alarie Mntoincttc auf ber 
Durchreise nach Frankreich im Kloster übernachten wolle, soll er nach bem Bericht ber 
Abtschronit von Weißenau gesagt haben: Daß Sott erbarm, ein große Ehr für uns’4) 
Diese Reife ber Dauphine ging bann aber nicht über Weingarten, fonbern über Ober- 
marchthal, wo bie Prinzessin mit ihrem gangen Sefolgc, insgesamt 500 Personen, 
innerhalb ber Kloftermauern untergebracht werben sonnte.

Die durc ben wachfenben Wohlstand unb bie Betätigung in Reichs- unb Kreis: 
angelegenheiten bebingte Vermehrung weltlicher Geschäfte unb Beziehungen blieb nicht 
ohne Einwirkung auf bas Klofterleben. Dazu kam ber Einfluß ber Aufflärug, bes 
Rationalismus, ben bie nicht mehr mit ber alten Strenge gehanbhabte Klausur nicht 
fernguhalten vermochte. In bie Klosterbibliothet tarnen ihre Werte; so schreibt ein 
Schussenrieder Mönch:”) „Die besten allgemein gerühmten neuen Werte großer verdienst- 
voller Männer biefes Jahrhunderts, aUbereits in jedem Sache ber uns zuzumuthenden 
Gelehrsamkeit, machen unserm Büchersaal Ehre." Die Brüder beschäftigten sic mit 
ißnen unb trugen wohl auch ihre philosophischen unb theologischen Srundsätze in ben 
Unterricht an ber Klosters chule.6) 3m allgemeinen scheint sic bie Entwickelung ohne 
große Kämpfe vollzogen zu haben, weil alle ben gleichen Mntcil baran hatten; wenigs 
stens brangen feine Aachrichten von ernsteren Konflikten über bie Kloftermauern. Die 
beliebtesten Kanzelredner ber Klöster waren häufig gerabe solche Anhänger ber neuen 
Ideen, unb ißre Mitwirkung würbe doc bei allen festlichen Selegenheiten erbeten, ihre 
Predigten im Druck verbreitet. So erzählt Benedikt Maria Werfmeifter in seiner Selbst 
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biographie, daßz er durch feine Rede beim Leichenbegängnis der Fürstin von Wallerstein 
1776 grosses Tob erlangt habe, obgleich er durch ganz andere Bücher sic gebildet habe, 
als die man gewöhnlich in Klöstern las.7)

Wo jedoc der Abt ein strenger Anhänger des Alten war, sonnte der Zusammen- 
stoßz nicht ausbleiben. So ging es in Aleresheim. Dort war ber Abt Benedikt Maria 
Angehrn, der dem Kloster die Unabhängigkeit erwarb, eine energische selbstherrliche 
Persönlichkeit, ein guter Haushalter, in Geschäften wohl bewandert und sittlich intakt. 
Seine Starte lag ganz auf dem ökonomischen Sebiet, ein Gelehrter war er nicht, ob- 
gleich er in früheren Jahren selbst Unterricht zu erteilen gehabt hatte. Er war ein 
Feind bes Reuen, gerabe weil er cs nicht kannte, unb er wollte es nicht kennen lernen,

Stift Aleresheim 1798

weil er für Studien seinen Sinn hatte. Um in feinem Konvent bie Ordnung aufrecht 
zu halten, griff er auf bie alten Ordensregeln zurück; aber seine Strenge, bie nicht 
immer gerecht, vielfach kleinlich war, erregte bei den Konvcntualcn nur Miszmut unb 
führte sie auf Schleichwege. Sie hatten sic bie Werfe ber mobernen Philosophen unb 
Dichter zu verschaffen gewusst unb waren durch ihre Lektüre innerlich längst dem Kloster- 
leben mit feiner Unterdrückung ber Persönlichkeit entfremdet. Zum Ausbruc fam cs, 
als ber Ubt selbständig, ohne, wie sich gebührte, den Konvent zu Rate zu ziehen, ben 
beim Konvent beliebten geschäftstüchtigen Oberamtmann absetzte. Während ber Abt 
in Wien Vorkehrungen traf, um einer etwaigen Klage bes Konvents wohlgerüftet zu 
begegnen, wenbete biefer sich an den Ordinarius in Augsburg. 3n beffen Huftrag fam 
ber Weihbischof nac Aleresheim unb hörte bie Klagen ber Brüder. Es scheint aber 
vom Bischof nichts weiter geschehen zu fein, unb zu weiteren Schritten fehlte bem Kon
vent bas Seld.8)

Aoc schlimmer als in Aleresheim sah es um dieselbe Zeit in Schönthal aus, wo 
von 1772—84 ein offener Kriegszustand zwischen Hbt unb Konvent herrschte; doc 
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war es hier nicht der Segensaß des Alten und Aleuen, was den Streit entfachte. Der 
Abt Augustin Brunnquell war 1761 gewählt worden, obgleich im ersten Wahlgang nur 16 
von 47 Stimmen auf ihn gefallen waren; der Leiter der Wahl, der Abt von Kaisers- 
heim, war, durc die starte Zersplitterung der Stimmen verwirrt, von der flaren Dor- 
schrift eigenmächtig abgewichen und hatte diese Minderheitswahl zustande tommen lassen. 
Der Aeugewählte war geschäftstüchtig, aber mehr noc als der von Aleresheim herrsch- 
süchtig und gewalttätig, in Worten derb und nicht wählerisch in feinen Mitteln. Sein 
Anhang im Konvent war nie großz. 3m Jahr 1772 tarn es zum offenen Bruch. Drei 
Mönche gingen im Huftrag des Konvents eigenmächtig nac Würzburg und klagten: 
1) der Abt habe einen Laienbruder wegen ungegrünbeten Verdachts bes Ehebruchs, 
unb einen Pater wegen feiner Fürsprache für ihn eingekerkert; 2) ber Abt schreie überall 
aus, es seien im Kloster 15- -16 Hurer unb Ehebrecher; 3) durc die unkanonische Wahl 
bes Abts fei im Kloster alle Ordnung zerrüttet. Würzburg hielt sic für verpflichtet, 
selbst einzugreifen, ba man auc sonst Schlechtes von Haushaltung unb Wanbel bes Abts 
gehört habe, bie Klosterzucht offenbar mangelhaft unb durc die Ordensvijitationen von 
feiten ber Abte von Kaisersheim unb Bronnbac feine Besserung geschaffen fei. Des- 
halb ließ man sic in Rom bcn Auftrag zu einer päpstlichen Untersuchung geben unb 
fanbte 1773 eine Kommission nac Schönthal, bie mit Gewalt bcn Eintritt ins Kloster 
erzwingen muszte. Der Abt hatte versucht, Kurmainz als Schirmvogt gegen Würzburg 
auszuspielen; aber ba von Würzburg aus bie bündigsten Zusicherungen gegeben würben, 
ba^ man sic nicht in bie weltlichen Angelegenheiten bes Klosters mischen wolle, hatten 
seine Umtriebe feinen Erfolg; Mainz unterstützte vielmehr bie Würzburgischen Räte. 
Hm 29. Huguft 1773 würbe ber Hbt auf Srund bes Ergebnisses ber Untersuchung 
provisorisch suspendiert. Daraufhin entwic er am 1. September unb begab sich nach 
Aeuenstadt a. K., von wo aus er bcn Schut bes Herzogs von Württemberg erbat. In 
Stuttgart war man freilich nicht sehr barüber erbaut unb zeigte feine Lust, sic in bie 
Sache zu mengen; man legte dem ungebetenen Gast nahe, wieber heimzugehen, ba bie 
Visitation ihm gewi^ nichts wiber Sebühr anmuten werbe. Darauf begab sic ber Hbt 
nach Ohringen unb weiter nac Bartenstein unb ging von ba nac Wien, wo er seine 
Zeit gut ausnützte, um sic beim Reichshofrat unb besonders bei ber kaiserlichen Kanzlei 
einen guten Boden 311 verschaffen. Don Würzburg aus würbe bagegen ber geistliche 
Rat unb seitherige Disitationskommissar Dr. Martin mit ben Hftcn ber Untersuchung 
nach Rom geschickt, um bort bie Genehmigung ber Disitations dekrete zu erreichen. Der 
Konvent aber ging damit um, feinen Hbt in bcn öffentlichen Blättern als verschollen 
auszuschreiben.

Nunmehr 30g sic bie Sache durc mehrere Jahre hin, ohne bap etwas End- 
gültiges erreicht würbe. Der Hbt war 1774 wieber nach Schönthal 3urücfgcfehrt, wo 
nun als kaiserlicher Kommissar ein deutschordischer Geheimrat aus Mergentheim 3ur 
Untersuchung ber weltlichen Verhältnisse eintraf. Wür3burg gewann zwar in Rom, 
aber nicht in Wien. Da ber Kaiser unter feinen Umständen zulassen wollte, daßz in 
bie Disitationsdekrete eine Bestimmung über bie Aufsicht eines bischöflichen Abgesandten 
bei fünftigen Abtswahlen ausgenommen werbe, unterließ Würzburg bie schon im De- 
zember 1776 ihm gebotene Verkündigung ber genehmigten Dcfretc, bis ein scharfes 
kaiserliches Mandat im Januar 1778 ihm seine Wahl mehr liesz.

Über damit war nun bie Ordnung im Kloster nicht wiederhergestellt; sie hatte 
vielmehr im Jahr 1777 neue schwere Störungen erfahren. Die Erbitterung ber beiden 
Parteien hatte sich so sehr gesteigert, daßz ber Hbt behauptete, für sein Leben fürchten 
zu müssen. Er würbe barin bestärkt, als im Oftober 1777 offenbar infolge von Brand- 
ftiftung eine Scheune unmittelbar bei ber Hbtei nieberbrannte. Alun erbat er sich zu 
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feinem Schut Kreistruppen, die er im Kloster einquartierte. Den Konvent nahm er 
wegen Verdachts der Brandstiftung in engste Klausur (die Einsperrung von 22 Reli- 
giosen und 2 Klofteroberen bauerte 5 Monate) und lies eine würzburgische Unter- 
juchungskommijjion nicht ein. Crotzdem wurde 1778 die Untersuchung, aber gemeinsam 
von bem kaiserlichen delegierten unb ben würzburgisch-päpstlichen Kommissaren, geführt 
unb brachte zutage, ba^ ein Küchen junge des Klosters ben Brand gelegt hatte; feine 
Beweggründe waren nicht herauszubringen.

In welchen Zustand durc biefe Ereignisse bas Kloster gekommen war, bas zeigt 
eine Eingabe, bie ber bebrängte Konvent 1779 an ben neuen Bischof Franz Ludwig 
nac Würzburg richtete. Danach war ber Personenstand in 13 Jahren von 66 auf 41 
Personen heruntergegangen, in 14 Jahren würben seine Novizen ausgenommen. Der

Kloster Schöntal
Aus Paulus-Gradmann, Die Kunst. unb Altertums.Denkmale im Königreich Württemberg

Hbt hat sic aller Einnahme des Klosters bemächtigt, alle Kapitalbriefe unb bas ganze 
Archiv hat er in seiner Hand, sein Kapitel wirb gehalten, feine Rechnung abgelegt. 
Es klingt ganz glaubhaft, wenn bie Bittsteller erzählen, ber Abt habe mit einem feiern 
liehen Eidschwur schon vor sieben Jahren in ihrem Angesicht zum Verderben des ganzen 
Klosters sic vermessen.9) Er hatte jedenfalls viel zur Verwirklichung solcher Zukunft 
getan unb es ist ein beweis von ber Tüchtigkeit seines Nachfolgers seit 1784, daß es 
diesem gelang, bie Ordnung im Kloster unb in seinen äußeren Verhältnissen merfwürbig 
rasc wiederherzustellen.

Neben biefen traurigen unb einzigartigen Vorkommnissen erscheint ber Schussen- 
lieber „Kappenkrieg" recht unbedeutend unb jedenfalls weit unschuldiger ; doc hat auch 
er bie Köpfe ber beteiligten sehr warm gemacht. In Schuijenried war bie Neuerung 
eingeführt worben, baß bie Kapitularen bei gewissen Gelegenheiten schwarze Kopp 
bedeckungen (calantica) statt ber von jeher üblichen unb bem weißen Ordenskleid ent- 
sprechenden weißen cappae trugen, der Abt von Ursperg fand 1779 bei einem besuch
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im Kloster diese Mode so schön, daß er jie zu Hause nachmachte. Alle Instanzen des 
Ordens bis hinauf zum General werden wegen des darob unter den Ordensklöstern 
entbrannten Streits in Bewegung gesetzt, lange Erlasse und Schreiben gehen hin und 
her. Endlic macht 1781 der Ordensgeneral dem Hader ein Ende durc den salomo- 
nijchen Ausspruch: calantica non est vestimentum essentiale. Schujsenried und Ars- 
perg sollen sic bei den zuständigen Stellen wegen ihrer Neuerung entschuldigen, dürfen 
sie aber beibehalten, und auc andere Klöster der Provinz sönnen sie annehmen, wenn 
ihre Oberen cs gestatten.10)

Je mehr der Seist des Mönch- 
tums dahinschwand, desto grössere 
Bedeutung erhielten solche Huszer- 
lichkeiten. Auc in Frauenklöstern 
lieft sic die strenge Kegel nicht 
mehr durchführen. Aoc 1742 
hatte Benedikt XIV. alle früheren 
Statuten und Verordnungen über 
die Klausur erneuert, alle Der- 
günstigungen, die hier das Sebot 
durchbrachen, aufgehoben. Aber 
trotzdem klagte der Abt von Wei- 
szenau 1768 darüber, baft ber Abt 
Anselm von Salmannsweiler als 
Daterabt ben ihm unterstellten 
Alonnenklöstern bic Klausur geöff- 
nct habe.11)

Wie schon erwähnt, hatte bic 
Kaiserin 1772 den Dersuc unters 
nommen, in ihren Dorlanden bie 
Zahl ber von Klostergeistlichen 
versehenen Pfarreien zu beschrän- 
ten. Diese Pfarreien unb ihre 
Seelsorge bildeten mit bem Sottes- 
bienst im Kloster bie eine Haupt- 
aufgabe ber Mönche. Die anbere 
war bic Schule, bie im Kloster 
unb zwar vorzugsweise für klöster- 
liche Zwecke bestaub. Hier wur- 
ben bic Alovizen unterrichtet, ehe 
sie bic Universität bezogen. Hus 
ben Keiften ber Zöglinge würben 
bic Lehrer für bic Klosterschule, 
für klerikale Symnasien unb für 

Ochsenhausen Kirche mit MRariensäule
Aus Paulus .Gradmann, Die Kunst, und Alltertums-Denkmale 

im Königreich Württemberg

bic Hochschulen herangezogen, wobei übrigens auf
befonbere Neigung unb Begabung für bestimmte Fächer nicht immer Rückjicht genommen, 
fonbern bem Betreffenden sub virtute obedientiae fein Fac zugeteilt würbe. 12) Die 
für unser Gebiet willigsten Hochschulen waren in Ellwangen, Freiburg, Dillingen, 
Freising unb Salzburg, letztere beiben speziell von Bedeutung für bic Benediktiner. 
Heben diesen geleftrten Unterricht trat im Lauf bes Jahrhunderts auc bie Fürsorge 
für Volksschulen; befonberer Eifer für diese wirb von Aleresheim unb seinem Abt 
Benedikt Maria gerüftmt.13)
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Unter den Segenständen, die in der Klosterschule gelehrt wurden, war die Musik 
mit besonderer Liebe gepflegt. Sie war für den Sottesdiens wichtig; aber man be- 
schränkte sic nicht ans geistliche Musik. Don dem Eifer, der auf diese Kunst verwendet 
wurde, gibt uns eine Anschauung, daßz z. 33. in Weißenau regelmäßig zum Jahres- 
wechsel, zum Alamenstag des Prälaten und zu besonderen Festtagen wie dem des 
hl. Saturninus eigene Kompositionen zu eigens dafür gedichteten lateinischen Certen 
aufgeführt würben; babei traten balb bie christlichen Tugenden, balb die heidnischen 
©öfter Griechenlands unb Roms, balb allerlei Personifikationen ober komische Figuren 
(Alachtwächter, Schulmeister u. a.) auf. Aus ber Schuji enrieder Schule ist bcr Komponist 
Konrabin Kreutzer hervorgegangen, bcr bort 1792—99 unterrichtet würbe. In bas 
Kloster Marchthal ging Mar Bachmann, ber als zwölfjähriger Knabe in Biberac 1766 
mit bem zehnjährigen Mozart rühmlich um bie Wette gespielt hatte.14)

Der Aufführung von Musikstücken nahe verwandt ist bie Aufführung von Ko- 
möbien. Schussenried hatte fein eigenes Komöbienhaus, Mlarchthal feinen eigenen 
Komödiendichter, Sebastian Sailer. 15)

Für schöne Literatur war sonst nicht viel Raum im Kloster. Aber überall be- 
stauben Bibliotheken, bereu alte Schätze sorgsam gehütet würben unb für bereu Er- 
gänzung mit neueren Werfen viel geschah. Die Fürsorge für sie ist auch aus bcr mehrfach 
gerühmten Herstellung unb Ausschmückung stattlicher Bibliothekjäle zu erfcnnen. Be- 
fonbers viel tat gerabe in dieser Zeit Ochsenhausen, beffen reich ausgestattete Bibliothek 
1789 fertig würbe, unb bas für bcn neuen Raum 1788 bie fürstlich chiemseeische Bücher- 
fammlung von bem ©rasen Franz Unton von Zeil-Crauchburg um 5000 fl. fauste.

Don hervorragender Bedeutung aber finb bie Klöster für bie Entwickelung ber 
Architektur. Ihre großartigsten Sauten finb im 18. Jahrhundert entstauben.16) Zwie- 
falten baut seine Kirche 1738—53, Schussenried ein großes, aber unvollendet gebliebenes 
Kloftcrgcbäubc 1750—70, Wiblingen feine herrliche Kirche 1772—81; Aeresheim vollendet 
bcn Kirchenbau 1792. Zahlreiche frembe unb einheimische Künstler, Baumeister, Waler, 
Stukkateure, Bildhauer (befonbers in Holz unb ©ips) fanbeu bei biefen Sauten unb 
ihrer Ausschmückung ©elegenheit, sich zu betätigen.
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Hnmerhungen

Quellen: Die Akten des K. Staatsarchivs zu Stuttgart, dabei besonders die in 
den Anmerkungen erwähnten Libri Praelatorum von Weissenau. Serner die bei 20. 
Heyd und ch. Schön Bibliographie der württ. Sesch. aufgeführte Literatur.

1) Sang, Kurze Sesch. des Reichostifts Aeresheim, 1839, S. 42.
2) Sägmüller, Sie kirchl. Aufklärung am Hofe des 5z- Karl fugen v. Württ., 1906, S. 31-
3) Jetzt Cod. hist. in Octavo Ar. 6 a der K. Tandesbibliothek.
4) Libri Praelatorum Minoraugiensium 5, 652 f.
5) s. Dogler, Sie Feyer des Sechsten Jahrhunderts feit her Stiftung des unm. Reichs-Sottes- 

Laufes Schussenried, 1783, S. 29.
6) Dgl. 3. !. Werkmeisters Selbstbiographie, Jahrschrift f. Eheol. u. Kirchenrecht der Katho- 

lifen, 30. 6, 1824, S. 400 f., 423 ff.
7) A. a. ©. S. 427.
8) Dgl. neben den Akten des Staatsarchivs vor allem die Erzählung Werkmeisters a. a. 0. und 

die auf Karl Aacks Tagebüchern beruhende Sarftellung von A. Buff in den Srenzboten Bb. 36, 1877, 2, 

S. 411 ff. u. 450 ff.
9) Sie Sarftellung beruht durchweg auf ben aus Würzburg ftammenben Akten des Staatsarchivs-

10) Libri Praelat. 6, 354—396. 411—422. 548. 561 ff.
11) Ebenda 5, 394.
12) Jahrschrift a. a. 0. 6, 397.
13) Sang a. a. 0. S. 40.
14) Luz, Beitr. 3. Sesch. v. Biberach, 1876, S. 338 f.
15) Über Sailers bramat. Dichtungen befonbers Bec in Württ. Dierteljahrshefte f. Tandesgesc., 

1894, S. 242 ff.
iß) 3. Pfeiffer, Sie Vorarlberger Bauschule, in Württ. Dierteljahrshefte f. Sandesgesc., 

1904, S. 11 ff.
Grhhari (Dehring



bgleic Württemberg lange versucht hatte, ein Schirmrecht über die gefürstete 
Propstei Ellwangen auszuüben, hatte es sein Ziel nicht erreicht. In den 
Jahren 1732—56 war Franz Seorg von Schönborn erwählt. Sein Verhältnis

zum Ellwanger Kapitel war nicht immer ein ungetrübtes. Alac dem Code des Stifts- 
beichtvaters 1742 beanspruchte das 
Kapitel das Ernennungsrecht, wo- 
mit der Propst nicht einverstanden 
war. Ihm wollte es nicht ein- 
leuchten, bass das Ernennungsrecht 
eines vicarii praepositi in spiri- 
tualibus was doc die Haupt- 
funktion eines Stiftsbeichtvaters 
fei — dem Kapitel zustehe, das 
die Stelle immer mit einem Jesuiten 
besetze.

Den Bestrebungen des 18. 
Jahrhunderts, die Dolkswohlfahrt 
durc Anlegung industrieller Be
triebe und Hebung des Verkehrs- 
und Handelswesens zu fördern,

Ellwangen Jetiges Sanbgcridyt, von 1748 suchte auc die Ellwanger Regie
rung gerecht zu werben. Schon 

im Jahr 1726 war man in Ellwangen baran gegangen, eine Leinen- und Wollfabrif zu 
errichten, zumal ba ber Flachsbau hier in Blüte staub unb auf biefc Weise viele arme 
Leute ihr Brot verdienen sonnten. Das gewobene Euc sonnte hier zugleich auc gebleicht 
werben. Aac dem Beispiel des benachbarten Heidenheim, Stengen, Langenau würben 
auc ber Leinwandhandel in die Wege geleitet unb zu bem Zweck Verhandlungen mit 
Nürnberger unb Rorschacher Leinwandhändlern angefnüpft. 1730 sonnten bic Ellwanger, 
unter benen sic namentlich Rochus Sachet ber Sache annahm, schon einen eigenen Lein- 
wandhandelsreisenden nac Italien schicken. Doc verlief die Sache wieder im Sanbe. 
Auc ber Versuch, in ber eingegangenen Slashütte bei Bosenberg eine teinenfabrif zu 
errichten, mißlang. Indes wie Herzog Karl Alexander von Württemberg 1736 bic ein- 
gegangenen Schmelz- unb Eisenwerke zu Heidenheim für eine Leinwandhandlung zur Der- 
fügung stellte, so überliess Propst Franz Scorg 1750 ben Entrepreneurs Friedrich Arnold 
Prahl, Landbaumeister, beffen Bruber Theodor Ludolf, Wilbemannwirt, unb Peter Franz 
Zucchi, Kaufmann zu Ellwangen, einen Seil bes Spitals zur Srünbung einer Leinen-, 
Wolb unb Baumwollfabrif. Alac ben Statuten waren bas erforderliche Kapital frei von 
Aachlaßzsteuer unb Abzug, Waren unb Materialien auf 10 Jahre zollfrei unb bic Seib 
nehmer ber Kompagnie auf 20 Jahre von allen Real- unb Personallasten befreit. Zur 
Unterscheidung von fremben sollten ihre Waren ein eigenes Signet erhalten. Ein ge
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wagter Schritt war die Aufnahme her auf diesem Sebiet erfahrenen Württemberger, 
besonders ber zwei Kommerzienräte Sinc und Rheinwald aus Heidenheim, in bic Kom- 
pagnie; sie wußten die Ellwangischen Untertanen bald in völlige wirtschaftliche Abhängig- 
feit von sic zu bringen. 1753 würbe wegen Mlietzinsstreitigkeiten mit ben Spitalpflegern 
das Dingersche Gartenhaus ausserhalb ber Stabt erworben unb (für Arbeiterwohnungen) 
erweitert. Bis 1756 hatte bic Gesellschaft insgesamt 20 000 fl. Lohn ausbezahlt. Doc 
ging cs jetzt rasc abwärts. 3m gleichen Jahr würben nämlic bie katholischen Aleister 
unb Gesellen von bem württembergischen Teilhaber Finck entlassen, wodurch über hun- 
bert arme Leute brotlos würben. Die Heidenheimer Teilnehmer wollten „wegen Aus- 
sichtslosigkeit auf kommenden Autzen" bic Ellwanger Sabrit überhaupt eingehen lassen. 
Die katholischen Weber teilten dies in einer Beschwerdeschrift bem Propst Unton Sgnaz, 
Graf von Fugger-Glött zu Kirchberg unb Weiszenhorn (1756 — 87), mit, ber daraufhin 
mit Finck Unterhandlungen anknüpfte. Danac sollten bie Ellwanger Weber bic Baum- 
wolle künftig von Finck taufen; bagegen sollte ihnen bic Errichtung mehrerer Web- 
jtühle, aber auc ber Gesellschaft bie freie Wahl etwa nötiger Bauplätze zujtehen. Den- 
noc beabsichtigten bie Württemberger 1757 bic Verlegung ber Leinwanddruckerei nach 
Heidenheim. Den Ellwanger Teilhabern Prahl unb Zucchi verblieb nur bas Bleich- 
wesen, während alles gesponnene Garn zur Verarbeitung nach Heidenheim kam. Alac 
Prahls Tob 1758 ging sein Unteil an Zucchi über. Die Gantmaffe ber 1767 in Konkurs 
geratenen Heidenheimer Fabrik übernahm 1769 ber Uugsburger Bankier von Siebert, 
ber mit Zucchi einen Vergleich schloß, wonach letzterer bic in Ellwangen noch vorrätigen 
227 Stück Leinwand nac Heidenheim ablieferte, bafür aber alle anberen Serätschaften 
unb Materialien erhielt. Auc Zucchi würbe 1781 vergantet; fein Bleichprivileg kam 
an feinen Tochtermann, ben Regierungsadvokat Wöhr.

Auc bic Porzellanfabrikation suchte in Ellwangen Boden zu gewinnen. Wie im 
Herzogtum Württemberg Porzellanfabriken in Ludwigsburg - Stuttgart 1736/37, Söp- 
pingen (Fayence) 1750, Calw 1751 unb wieber in Ludwigsburg 1758 gegründet wur- 
ben, so stellte Propst Franz Georg von Ellwangen am 29. Juli 1752 bem Weinhändler 
Joh. Buchs zu Schrezheim einen Freiheitsbrief zur Errichtung einer porzcllanfabrif 
aus, unb zwar sollte bauchen feine andere gestattet sein. Sein Alachfolger, Propst 
Unton Jgnaz v. Fugger (1756—87), gestattete nun 1758 ber Landkapitänswitwe Maria 
Katharina Prahl bic Sabrizierung des echten, durchsichtigen Porzellans. Über biefe 
Konkurrenz beschwerte sich Buchs, „da er schon 30 000 fl. in seine Fabrik gesteckt habe". 
Die Prahlin erflärte, bass ihr Sachverständiger, mit bem ihr verstorbener Mann einen 
fortlaufenben Ufforb abgeschlossen habe, bas echte, durchsichtige Porzellan in ihrer Fabrik 
zu Uhmemmingen verfertige, zugleich bat sie, ihre Sabrit von ba nach Ellwangen ver- 
legen, einen Brennofen errichten unb ihr Porzellan in Stabt unb Land versaufen zu 
bürfen. Das Gesuch würbe von ber Regierung genehmigt unter ber Bedingung, daß, 
falls Buchs innerhalb eines halben Jahres ebensolc feines Porzellan herstellen lassen 
sönne, bic Prahlin sic allen Porzellanverschleißzes in Stabt unb Fürstentum zu ent- 
halten habe, widrigenfalls ihr Brennofen abgebrochen unb sie des Landes verwiesen 
werbe. Demgegenüber erklärte aber Buchs, Propst Franz Georg habe ihm bas Privileg 
erteilt, sowohl bas durchsichtige französische Porzellan als auch Majolika zu fabrizieren. 
Hiezu taugliche Leute seien ihm aus Kahrungsneib immer wieber von seiner Fabrik ab- 
getrieben worben (wohl von ber Prahlin). Er verlangte daher Zurücknahme ber ber 
Prahlin erteilten Konzession ober aber solle ihm seine Fabrik um bares Gelb abgefauft 
werben. Tic pratsche Fabrik scheint übrigens feinen längeren Bestand gehabt zu haben. 
Tenn als 1764 der Porzellanmaler Unbreas Berchold eine Porzellanfabrif errichten 
wollte, verbot ihm bics bic Regierung unter Hinweis jedoc nur auf bie Schrezheimer 
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Fabrik. Die Prahlin errichtete nochmals nac Abgang ihrer ersten Fabrik einen Brenn- 
ofen auszerhalb des steinernen Cors und nahm den Berchold in ihre Dienste. Doc 
untersagte die Regierung den Betrieb des Ofens zugunsten der Buchsschen Fabrik, so 
daßz das Unternehmen damit wieder in die Brüche ging. Don Mitte der sechziger Jahre 
des 18. Jahrhunderts hatte Buchs seinen weiteren Konkurrenten mehr. Seine Familie 
blieb im Besitz der blühenden Fabrik bis zum Ende des Jahrhunderts, wo sie an die 
Familie Wintergeis kam, die sic vor allem die Fayence-Fabrikation angelegen fein ließ. 
Die noc vielfach, namentlich in Süddeutschland im Privatbesit vorhandenen Waren 
würben blau auf weißem Srund gemalt. „Diese Manufaktur hat, wenn die Pfeilmarke 
zu Recht auf sie gebeutet wirb, ganz wundervolle Fayencen geschaffen, in entzückend 
frischen unb pikanten Farben, u. a. Cafelaufsätze in Sestalt von Delphinen, in gräflich 
Siechschem Besitz (Sideikommisz)" (Walter Stengel im Anzeiger des germanischen Rational- 
mufeums 1908, Heft I, S. 42). Während ber napoleonischen Kriege mußte die Sabrika- 
tion ber Kunstgegenstände eingestellt werben. Selbes unb blaues Seschirr unb vor allem 
bic in manchen Bauernhäusern noc vorhandenen Bierkrüglein mit Zinndeckel würben 
nunmehr ausschlieszlic gefertigt. \872 brannte bic Fabrik nieder unb würbe nicht mehr 
aufgebaut.

Handel unb Verkehr suchten zwar die Ellwanger Pröpste im 18. Jahrhundert zu 
fördern, aber ohne sichtbaren großen Erfolg. Jedenfalls scheint man auc in Ellwangen 
bas nötige Verständnis hiefür gehabt zu haben. Das zeigte sic in ben unzähligen 
Straszenkonferenzen des Schwäbischen Kreises. Die meisten Verhandlungen, an benen 
Württemberg unb Ellwangen in erster Linie beteiligt waren, verliefen allerdings im 
Sanbc. Don Srankreic herüber unb vom Rheine herauf führten zwei Straßzenzüge 
nac Nürnberg unb Leipzig: die untere Hürnbcrgerftraße über Heilbronn durc bas 
Weinsberger Cal, bas hohenlohische, ansbachische unb würzburgische Sebiet, unb bic 
obere Kürnbergcrftraße über Bruchsal, Knittlingen, Vaihingen a. E., Cannstatt durc 
bas Remstal über Smünd, Aalen, Ellwangen unb Dinkelsbühl. Don diesen zwei ur- 
alten, aber zu schmalen unb vernachlässigten Straßen sollte Ende ber sechziger Jahre 
bes 18. Jahrhunderts eine „chausseemäszig" hergestellt werben. Dem Herzogtum Württem- 
berg unb ber Propstei Ellwangen mußte alles an ber Verstellung ber oberen Nürnberger- 
ftraße liegen; benn biefe führte 16, jene nur 2—3 Stunben durc württembergisches 
Scbiet, während bas ellwangische Land durc die untere gar nicht berührt worben wäre. 
Im Herbst 1768 trat eine Konferenz zu Sannftatt zusammen, die jedoch ebensowenig 
wie einige spätere Konferenzen zu einem .Ergebnis führte.

Eine Zweite für bas Herzogtum Württemberg wie für bic Propstei Ellwangen 
wichtige Straßenfrage bilbete die Herstellung der Kochenburger Landstrasze von Halen 
bis zum sog. Reversstein in Oberkochen; infolge der vielen Kohlen-, Erz- unb Eisen- 
fuhren auf bic ellwangischen unb württembergischen Werfe, ber Süterfuhren aus Augs- 
bürg unb ber Schweiz war bic Straße ftarf beschädigt unb säum mehr zu benützen.

Schon 1765 hatte Ellwangen durc ben herzoglichen Eisen werf esaftor Wagner von 
Königsbronn Württemberg zu einer nachbarlichen Konferenz betreffs Regelung biefer 
Straszenangelegenheit eingclabcn, unb infolge warmer Befürwortung bes Hnerbietens 
durc ben Faktor würbe dieser von ber württembergischen Regierung ermächtigt, sic in 
eine Konferenz einzulassen unb ben von Ellwangen geforderten Jahresbeitrag von 50 fl. 
Zur Instandhaltung ber Straße zu bezahlen. Die Verhandlungen würben aber wieber 
abgebrochen, ba Ellwangen neue Forderungen stellte. Daraufhin machte ber württem- 
bergische Premierminister Sraf von Miontmartin ber ellwangischen Rentkammer ben An- 
trag, „sowohl ben ellwangerscherseits geforberten Beitrag als auc bic brei weiteren 
Bedingungen unter ber alleinigen Restriktion: falls ellwangischerseits ber Weg brauchbar 
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werde unterhalten werden, zu ratifizieren"; dagegen sollte der ellwangischen Kammer 
„die Herstellung einer verordnungsmäßzig gemachten Strahe und deren Unterhaltung 
überlassen" werden, was einen Sesamtaufwand von 18750 fl. erfordere.

Auc dieser Plan kam nicht zur Ausführung. 3m Hungerjahr 1771 waren die 
Straften geradezu grundlos; da man fürchtete, die schlecht genährten Pferde und Ochsen 
könnten die Wagen nicht mehr vorwärts bringen, beabsichtigte der württembergische 
Pächter des Königsbronner Eisenwerks, Joh. Blezinger, bas bei Halen gewonnene Erz 
auf Ejeln zunächst über den Langer bei Anterkochen und von da durc die ellwangischen 
Felder und Wälder auf Wagen führen zu lassen. Allein schon beim ersten Dersuc 
leisteten 30 Ellwanger Bauern bei Oberkochen heftigen Widerstand und nötigten sogar 
bie Königsbronner Fuhrleute, auszuspannen und mit ihrem Vieh heimzufahren. Allen 
Mahnungen württembergischer und ellwangischer Beamten zum Eroß erklärten die Re- 
bellen, unter denen sic auc württembergische Untertanen befanden, sie fragen nichts 
nac ihrem gnädigsten Herrn von Ellwangen noc nach dem Herzog von Württemberg, 
unter feinen Umständen lassen sie sic durch diese Fuhren ihre Felder und Wälder ver- 
wüsten. Dier Rädelsführer, darunter der Bauer Joh. Srupp und der Bürgermeister 
Schmid von Oberkochen, wurden auf vier Wochen aufs Ellwanger Schloß gebracht, 
andere mit vierzehntägigem Gefängnis oder achttägiger öffentlicher Schanz- und Hand- 
arbeit bestraft.

Anfangs ber 80er Jahre befand sich, wie ber Faktor Wagner nac Stuttgart be- 
richtete, die Kochenburger Strahe in einem Zustand, bah sie den Hamen einer Chaussee 
gar nicht mehr verbleue. Die aus bem Steinbruch geholten 6, 8, 15 unb 20 Pfund 
schweren Steine seien noc nicht zerschlagen, dazu erhebe Ellwangen ein ziemlich teures 
Chaufseegeld. Herzog Karl bat deshalb 10. März 1783 den Kurfürsten unb Propst 
Klemens Wenzeslaus (1787—1802) um Abhilfe. Dieser versicherte bem Herzog, bah 
ihm bas Straszenwesen stets am Herzen gelegen sei. Die Zerrüttung dieser Strahe 
rühre von ber groben Wenge von Erzfuhren her; daher fei weber Ellwangen noch bas 
Hmt Kochenburg irgenbwie baran schuldig. Württemberg gab sic bamit nicht zufrieden. 
Seine Gesandten führten vielmehr auf bem Ulmer Kreistag 1783 aufs neue Klage über 
die Dernachläjjigung ber Strahe unb „warfen dabei", wie ber ellwangische Sesandte 
von Baur Breitenfeld an seinen Kurfürsten schrieb, „wiederholte Bliese auf mich, so bah 
ich nicht zweifeln sonnte, es fei auf bas Stift Ellwangen abgesehen". Ellwangen erhielt 
nämlich auszer ben 50 fl. ber Königsbronner gaftorie vom schwäbischen Kreis jährlich 
720 fl. zur dauernden Instandhaltung ber Strafje. Da es aber seiner Hufgabe nicht 
nachkam, machte Württemberg ben Vorschlag, entweber solle man ihm dieses Bauwesen 
um bie jährliche Summe von 720 fl. überlassen ober es wolle bem Stift Ellwangen 
aus nachbarlicher Sefälligkeit einen tüchtigen Wegbaumeister zur Perfügung stellen. Der 
Kurfürst lehnte beide Vorschläge ab unb so blieb alles beim alten.

Im nächsten Jahr trat bie Kochenburger Straszenfrage in ein neues Stabium. 
Als nämlich 30. Dezember 1777 auch Kurbayern an ben Kurfürsten Karl Sheobor von 
ber Pfalz gefallen war, galt es, bie kürzeste Verbindung zwischen ben beiben Residenzen 
Wünchen unb Mannheim herzustellen. Der Weg sollte in Zukunft über Dillingen, Heiden- 
heim, Halen, Cannstatt führen, während bisher ber Umweg über Augsburg, Ulm, Seis- 
lingen, Cannstatt gemacht würbe. Damit nun letzterer Weg beibehalten werbe, fanbte 
Ulm feinen Patrizier Baron v. Welfer 1784 nach München, ber, wie es in einem gleich- 
zeitigen Bericht heiszt, zu bem Zweck Himmel unb Erde in Bewegung setzte. Über auc 
Herzog Karl Bugen von Württemberg unb ber Ellwanger Propst Klemens Wenzeslaus 
fanbten ihre Diplomaten nach München, ba ja ber neu geplante Weg durc ihre Gebiete 
führte. Der Kurfürst Karl Theodor machte bie Durchführung dieses Plans von ber 
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chausseemäßzigen Herstellung der Kochenburger Straße abhängig. Württemberg erbot sich, 
den Kochenburger Wegbiftrift gegen Bezug des Chausseegelbs vortresilic herstellen 
zu lassen.

Aloc im Herbst 1784 schickte ber Propst die Stiftsherren v. Sturmfeber und 
v. Adelmann nac München, um mit bem bortigen Ministerium und bem württem- 
bergischen Gesandten bic Kochenburger Straszenangelegenheit unb die Aeckarkanalisation 
zum Abschlusz zu bringen. Doc bic Sache verlief wieder im Sande unb bic Klagen 
zwischen Ellwangen unb Württemberg bauerten fort; erst 1796 kam ein endgültiger 
Vergleich zustande.

Wie im 18. Jahrhundert die geistlichen Fürsten Deutschlands in ber Förderung 
wirtschaftlicher Interessen hinter ben weltlichen nicht zurückitehen wollten, so brachten 
sie auc ben Vildungsfragen dieses Jahrhunderts eine rege Aufmerksamkeit entgegen. 
Das Verhältnis des Propstes Franz Georg v. Schönborn zu ben Jesuiten, ben 3u- 
habern des bortigen Gymnasiums bzw. Lyzeums war zwar zunächst fein freundliches. 
Anlasz zum Streit bot bie Geldschuld ber Jesuiten an bic Steuerfaffe im Betrag von 
7000 fl. Im Jahr 1728 erhielten nämlic bic Jesuiten in Ellwangen ben Auftrag, 
bic Philosophie in einem zweijährigen Kurs zu lehren. Aber bic Beibringung ber Wittel 
hiefür machte Schwierigkeiten. Die Sache würbe schließzlic auf folgenbe Weise geregelt: 
Der Propst (Franz Ludwig) bezog aus zwei Kaplaneien ein jährliches Einkommen von 
450—500 fl., hatte diese Selber aber wie seine Vorgänger ber Pflege Schönenberg über- 
lassen. In Zukunft sollten nun von jenen Kaplaneigeldern jährlich 400 fl. ber Steuer« 
fasse Übermacht unb allmählich so bic Schuld ber Jesuiten an die Steuerfaffe abgetragen 
werben, biefe aber bafür verpflichtet fein, die Philosophie mit zwei Lehrern fortan zu 
dozieren. Der Propst fügte bem noc bei, daß bie 400 fl. nur solange ben Jesuiten 
gutommen sollten, bis bic Schuld an bie Steuerfaffe abbezahlt fei. Der neue Propst 
Franz Georg forberte nun Bezahlung ber noc ausftehenben 5400 fl. an bic Steuer« 
fasse. Demgegenüber betonten bie Jesuiten mit Recht, daß sie ben Unterricht in ber 
Philosophie nur unter ber Bedingung übernommen haben, daß man sie ihrer Derbind- 
lichkeit gegenüber ber Steuerfaffe enthebe. Der Propst gab ihnen daraufhin zu ver« 
stehen, sie sollten zahlen unb zwar binnen Monatsfrist ein Drittel des Kapitals, bas 
übrige in zwei weiteren Raten, mit ber Philosophie sonnten fie’s bann halten wie sie 
wollten. Doch würbe bie Philosophie nach weiteren Verhandlungen weiter gelehrt unb 
ein Teil ber Schuld von ben Jesuiten abbezahlt.

Weiteren Anlaß zum Streit bot bie Renovation des baufällig geworbenen 
Symnasialgebäudes, bic Franz Georg ebenfalls ben Jesuiten auflegen wollte, trotzdem 
cs ein „landschaftliches Gebäude" unb ben Jesuiten nur zur Benützung überlassen 
worben war. Schlieszlic aber mußte ber Propst nachgeben unb bestimmte, daß zum 
Unterhalt des Symnajiums ein eigener Fonds gebilbet unb unter bem Kamen gymnasii 
reparationis cassa verwaltet werben sollte.

Zur Förderung ber Wissenschaft wollte Propst von Schönborn bei ber Wallfchrts: 
tirche auf bem Schönenberg bei Ellwangen ein Priesterseminar errichten, bas ebenso eyemt 
von ber Jurisdiktion bes Augsburger Bischofs fein sollte wie bas Ellwanger Stift. 
Aac bem gunbationsinftrumcnt vom 1. Oftober 1747 sollten in dasselbe 12 Kandidaten, 
6 Priester unb 6 Stubiofen, welche wenigstens bie philosophischen Stubien beendigt 
hätten, ausgenommen unb in ben theologischen Wissenschaften unb sonstigen geistlichen 
Verrichtungen unterrichtet unb zu bem Zweck 2 Professoren unb 1 Repetent angcftellt 
werben. Der Papst genehmigte diesen plan unter ber Bebingung, daß eine Sundation 
von 1 00 000 fl. für bas Seminar gestiftet werbe. Aachdem ber Propst barauf ein« 
gegangen war unb eine Bulle vom 31. Januar 1748 die Errichtung bestätigt hatte. 
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ließ der Propst auf seine Kosten das Sebäude errichten, starb aber vor Vollendung des 
Baus. 3m Jahr vor feinem Cod 1755 hatte Benedikt XIV. ihm wegen feiner Der- 
dienste um das Schönenberger Seminar den päpstlichen Segen erteilt. Die Anstalt selbst 
fam nac dem genannten plan nicht zur Ausführung.

3n die Regierungszeit des Propstes von Schönborn fällt auc noc die sog. Seigersche 
Stiftung, die es ermöglichte, am Ellwanger Lyzeum einen eigenen Professor zur Dozie- 
rung des Kirchenrechts und der Moraltheologie anzustellen.

Propst Anton Jgnaz v. Fugger stellte die alten Verhältnisse zum Jesuitenkollegium 
wieder her. Alac Aufhebung des Ordens 1773 musste jedoc die Anstalt umgeftaltet 
werben. Anton Jgnaz schlug aber die Dienste der Jesuiten so hoc an, bah er die 
patres an bem neuen, nac ihm selbst benannten Collegium Ignatianum beibehielt.

Am meisten aber lieh sic ber letzte ellwangische Propst Klemens Wenzeslaus die 
Förderung ber humanistischen Studien unb die Ausbildung bes Klerus angelegen fein. 
Alac einer Verordnung desselben aus bem Jahr 1778 sollte die Lehrart für die Stu- 
beuten ber unteren Schulen in Ellwangen nach bem im Jahr 1753 für die oberrheinische 
Provinz unter bem Eitel »Instructiones« herausgegebenen Wer eingerichtet werben. 
Serner würbe bas oberrheinische Lehrbüchlein „Anfangsgründe ber lateinischen Sprache" 
eingeführt. 1781 würben 32 verschiedene kurtrierische Schulbücher nac Ellwangen ge- 
schickt. Eine bebeutfame Neuerung aber bilbete bie Einführung bes Genebergschen Lehr- 
plane durc den Kurfürsten 1789—90: 1. Da durc bas ermattenbe Auswendiglernen 
aus bem in lateinischer Sprache verfaßzten Katechismus unb durc bie Prüfungsart nach 
demselben nur bas Sedächtnis ber Schüler geübt wirb, Verstaub unb Wille bagegen 
vernachlässigt wirb, so ist gleich im folgenden Jahr das im Fenebergschen Lehrplan 
angezeigte Büchlein „Religion ber Unmündigen" in allen Klaffen einzuführen unb bann 
mit ber Erklärung ber Evangelien unb ber Apostelgeschichte fortzufahren. 2. Kaffs 
Alaturgeschichte ist in allen Klaffen einzuführen. 3. Soll ber Geschichtsunterricht, ber 
in allen Klaffen einer Reform bedarf, nützlich fein, so bars er nicht Gedächtnissache fein, 
fonbern muß auch Verstaub unb Willen bilben. Daher ist Wüllers allgemeine Welt- 
geschleißte, wo sic solche Reflerionen finben, als Schulbuch einzuführen. Mit bem Se- 
schichts- ist Seographieunterricht Swecfmähig zu verbinden. 4. Jede Woche eine Stunbe 
Rechnen. 5. Sorge zu tragen ist für die Reinerhaltung ber deutschen Sprache; Schul- 
buch: „Kegeln zum Lesen, Schreiben unb Dersemachen" ober Brauns „Anleitung zur 
deutschen Sprachkunst." 6. Wethobe ber lateinischen Sprache: Die Schüler sollen von 
spitzfindigen Argumenten, wo sie absichtlich zu Fehlern verleitet werben, ba sie den Sinn 
solcher Hufgaben nur sehr schwer erraten, verschont bleiben. Die auf lateinische Verse ver- 
wenbete Zeit ist zu beschränken unb bie so gewonnene Zeit auf deutsche Poesie zu ver- 
wenden. 7. Die Lehrer ber Philosophie sollen sic mit ben neuen Systemen vertraut machen, 
bas Schöne, Alützliche unb Notwendige baraus ihren Schülern vortragen, ben Lehrstoff 
unter sic verteilen unb auc bie Ethit unb Wathefis lehren. 8. Die Moraltheologie soll 
nicht bloß in Form eines kasuistischen Sündenregisters vorgetragen werben, fonbern so, 
daß bie Schüler bas Hmt eines Lehrers unb geistlichen Beraters im Beichtstuhl verwalten 
lernen. Dabei werben bie in Wenge schon vorhandenen vortrefflichen Pastoraltheologien 
gute Dienste leisten. 9. Das ius canonicum soll für bie heutigen Zeiten anwendbar 
gemacht werben unb anstatt V. Pichler ein anberer guter Hutor eingeführt werben.

Hm 18. September 1790 erließ fobann Kurfürst Klemens Wenzeslaus betreffs Aus- 
bilbung ber Geistlichkeit in ber Propstei Ellwangen eine Verordnung, wonac ben Landes- 
kindern, welche zum Weltpriesterstand gelangen wollen, befohlen würbe, ba^ sie zuvor auf 
einer mit rechtschaffenen Lehrern versehenen Universität in ber dogmatischen Theologie 
bie erforderlichen Kenntnisse sic erwerben unb ben besfalfigen Schulkurs absolvieren.
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In Ellwangen war man mit dieser Verordnung nicht sonderlich einverstanden. 
Die Bürgerschaft, so hiesz es in der Antwort des Stadtgerichts vom 16. Dezember 1790, 
sei bei den schweren Zeiten verarmt, so das nur wenige zur Vollendung ihrer Studien 
eine kostspielige Universität besuchen sönnen; dagegen werben hier sic um so eher ärmere 
Studenten einfinden, als hier noc die üblichen Kosttage gereicht werben. Alit Rücklicht 
darauf bat die Bürgerschaft den Propst, er möchte, statt die gut fundierte Kasuistitlehre 
eingehen zu lassen, einen weiteren Lehrstuhl für Dogmatit mit Hilje ber Seyerschen 
Stiftung errichten. In biefem Fall würben bann bei dem guten Huf des Lyzeums auch 
eher wohlhabende Stubenten bie Anstalt besuchen. Das Selb bleibe so im Lande unb 
ber Hot ber tostgebenden Bürger sonnte so in etwas abgeholfen werben. Die Bitte 
würbe vom Kurfürsten abschlägig beschieden, ba nicht einmal zur Errichtung einer 
Togmatifprofeffur bie nötigen Mittel vorhanden seien.

Hm 9. Februar 1793 richtete eine Anzahl Ellwanger Bürger eine zweite Eingabe 
an ben Kurfürsten. Der gute Ruf bes ellwangischen Lyzeums unb mit ihm bie Fremd- 
linge habe sic feit einigen Jahren verloren. Hrme Bürgersföhne sönnen sic auf einer 
auswärtigen Universität bem theologischen Stubium nicht mehr wibmen. Huch dieses 
zweite Gesuc würbe abgelehnt mit ber Begründung: Das Kollegium sönne von feinen 
Einfünften nichts entbehren unb sonst feien seine Stiftungen ba. Ein gelehrter Pro- 
fesjor — und einen solchen brauche man — fomme aber nur bei guter Bezahlung nach 
Ellwangen. Zwar würben dadurch mehr Stubiercnbe angelocft; aber es fei so wie so 
schon Überfluss an Geistlichen, so daß nur graue Leute Pfarreien befommen. Dermög- 
liehe Stubenten fommen nicht nach Ellwangen, fonbern besuchen eine wohl eingerichtete 
Universität. Zudem fei es ganz angezeigt, daß bie jungen Leute auch aus ihrer Dater- 
stabt hinausgehen, um sic bie zu einer öffentlichen Seelsorge erforderlichen aenichen: 
fenntniffe anzueignen. Die Einrichtung bes Stubiums ber Theologie in Ellwangen blieb 
also nach wie vor eine sehr mangelhafte. So war auch im Gebiet ber Propstei EIK 
wangen allerlei Gärung vorhanden, als sie ber Bereinigung mit Württemberg ent- 
gegenging.

Hnmerungen

Fauptquelle: Archivakten.
). Girfe



Dir RitterorUen

eit den Jahren 1526 und 1527 ist Aiergentheim der Alittelpunkt des deutschen 
Ritterordens, die Residenz des Hoch- und Deutschmeisters, der Sitz der 
Ordensregierung. Aber im 18. Jahrhundert sah die Stadt stets nur vorüber- 

gehend auf Wochen ober vielleicht auc auf Monate den höchsten Würdenträger bes 
Ordens in ihren Mauern, in denen er wenigstens regelmäßig erwählt wurde. Von 
1732—61 hatte bie Stelle Klemens August, Herzog von Bayern, inne, ber als Kurfürst 
von Köln fern am Rhein resibierte. Sein Alachfolger Karl Alerander, Herzog von Loth- 
ringen, war ein Bruder bes Kaisers Franz I, zugleich Oberster über zwei Regimenter 
zu Susz, kaiserlicher Seneralfeldmarschall, Statthalter unb Seneralgouverneur ber Klebers 
lanbe, unb resibierte in Brüssel. Als Koadjutor unb künftiger Aachfolger im Meistertum 
war ihm seit 1769 beigesellt Erzherzog Maximilian Franz Joseph, ein Kruber Josephs IL., 
ber bei Übernahme ber Regierung 1781 erst 24 Jahre alt war; er erhielt 1784 das 
Erzbistum Köln unb das gürstbistum Münster unb nahm seinen Aufenthalt in Könn.

Mergentheim
Lithographie von 3. Scheiffele
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Sn Alergentheim blieb an Stelle des Hochmeisters ein Statthalter und der Land- 
fomtur der Ballei Franken. Zu dieser gehörten im heutigen Württemberg außer der 
Kommende Mergentheim noch die in Heilbronn, Hornegg, Kapfenburg und Alm. Im 
württembergischen Oberschwaben war die Kommende Altshausen, bereu Komtur zugleich 
Landkomtur ber Ballei Elsaß unb Burgund war und auf ber Srafenbant des schwäbischen 
Kreises saßz. Für gemeinsame Ordensangelegenheiten würbe in längeren Zeiträumen 
bas Seneralkapitel berufen, bas meist in Mergentheim, manchmal auc am Sih des 
Hochmeisters tagte. Für bie Vallet bestaub bas Provinzialkapitel, je aus ben Komturen 
unb Candkomturen zusammengesetzt. Die eigentliche Verwaltung bes Ordensbesitzes lag 
längst in ben Händen von befolbeten Beamten. Die Komture unb Landkomture waren 
nicht mehr viel anderes als Inhaber von Pfründen; meist haben sie mehrere Kommen- 
ben unb sind als Beamte ober Kriegsleute bem Kaiser ober einem Reichsfürsten, viel- 
leicht auc bem König von Frankreich verpflichtet. So kommen sie auc nicht regelmäßig 
zu ben Ordensversammlungen, fonbern lassen sic dabei vertreten. Der Komtur von 
Altshausen unb Landkomtur von Elsaß unb Burgund, Sraf Königsegg, war zugleich 
Kais. wird. Kämmerer, Seneralfeldmarschall unb Obers über ein Regiment zu Fusz. 
Landkomtur in Franken v. Eyb ist zugleich Komtur zu S Hingen, Nürnberg unb Slörs- 
heim. Komtur zu Heilbronn Srhr. v. Elz-Rotendorf ist kurmainzischer wird. Seheimerrat 
unb Seneralfeldmarschalleutnant. Der Komtur zu Kapfenburg ist 1759 kurkölnischer 
Kammerherr unb bes fränkischen Kreises Kriegsrat, ber Komtur zu Ulm gleichzeitig 
Komtur zu Aamslau in Schlesien.

Zu Württemberg stand ber Orden im Verhältnis friedlicher Alachbarschaft; beibe 
hatten nur selten miteinander zu tun. Wohl gab es gelegentlich Differenzen, 3. 33. wegen 
Zoll unb Weggelbs mit Öttingen 1779 unb 1782 ff., mit Ulm 1783, in benen bie beiden 
kreisausschreibenden Fürsten Württemberg unb Konstanz vom Reichskammergericht mit 
ber Spedition betraut würben, ober auc mit Württemberg selbst wegen ber deutsch- 
ordischen Gefälle unb Rechte im Herzogtum; aber sie gingen nicht tiefer. Im Jahr 1753 
verkauft Württemberg bem Orden um 60 000 fl. bie Forst- unb Jagdgerechtsame in 
ben zu Kapfenburg gehörigen Waldungen. Wie ruhig bie Dinge überhaupt im Orden 
verliefen, bavon zeugen verschiedene Catsachen. Erst 1748 würbe durc einen Vertrag 
mit bem Fürsten von Shum unb Caris erreicht, baß eine direkte wöchentlich zweimal 
hin unb zurück gehende Post über Mergentheim geführt würbe, bas nun sic in ben 
großen Verkehr von grandeich und der rheinischen Pfalz nac Würzburg, Nürnberg 
unb Sachfen eingefügt sah. Im Jahr 1777 aber würbe beschlossen, bas nac sieben- 
jähriger Pause wieder fällige Seneralkapitel nicht zu halten, weil keinerlei Verhaub; 
lungsgegenftänbe vorlägen.

Dem Schauplatz bes Siebenjährigen Kriegs lag Mergentheim schon recht nahe; 
mehrfach würbe vor ben Preußen bas Archiv geflüchtet, französische Einquartierung 
unb ein französisches Proviantdepot war längere Zeit in ber Stabt. Als 1758 bie 
Preußen bis nac Samberg tarnen, flüchtete ber fränkische Kreistag aus Nürnberg unb 
tagte vom 4. Juni bis zum Snbe bes Monats auf deutschordischem Boden in Aleckar- 
fulm. Im Jahr 1765 aber, zwei Jahre nac bem Frieden von Hubertusburg, hatte 
ber Orden feinen eigenen Krieg, unb zwar mit ben Grafen von Öttingen. Diese ließen 
nac bem Cod bes Kaisers gränz I. in deutschherrischen Dörfern, u. a. in Zipplingen unb 
Unterschneidheim im heutigen Oberamt Ellwangen, bas Crauergeläut unb Einstellung aller 
öffentlichen Lustbarkeit verfügen. Als ber Deutschorden sic widersetzte, bot Öttingen 
Solbaten auf. Kun läßt auc ber Deutschorden fein Militär marschieren: am 18. Sep- 
tember wirb bie Ellinger Kreiskompanie zu guß, bereu Dragoner unb einige Jäger 
abgeschickt, bie bie Öttingifchen vertreiben, aber bann selbst in Kapfenburg von öttin- 
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gijcher Miliz belagert werben. Die Alergentheimer Kreiskompanie samt Sägern kommt 
zu ihrem Entsatz, in Ejchendac wirb Landmiliz, 600 Mann, zusammengezogen. Sried- 
liche Reisende werben auf beiden Seiten zu Gefangenen gemacht, allerlei „Bravaden" 
verübt, höchit unblutige Gefechte geliefert. Der Schwäbische Kreis mijcht sic ein und 
protestiert gegen das Eindringen ber fränkischen Kreistruppen, das Reichskammergericht 
hat sic mit ber Sache zu besassen unb spricht schon 1766 und 1767 bem Deutschorden 
Entschädigung zu.

Ein Zeichen innerer Auflösung des Ordens war es, als 1788 bas Provinzial- 
Capitel von grauten den Beschluß faßzte, bem Hochmeistertum bie Ballei grauten zu 
inkorporieren. Die tatsächliche Umwälzung war freilich gar nicht so groß; bie Komture 
ber Ballet hatten von ba an auc von Rechts wegen nur 
unb feinen Sehalt.

Beim Johanniterorden war um dieselbe 
Zeit ber Prozess schon bebeutenb weiter vorgeschritten. 
Hier war es schon lauge üblich, bie Besitzungen ber 
Kommenden pachtweise an einen Verwalter ober Anter- 
nehmer (admodiateur) zu vergeben, ber bem Komtur 
eine bestimmte Summe jährlich zu bezahlen hatte unb 
im übrigen alle Rechte unb Pflichten ber Kommenbe 
übernahm; nur für bie an bie Ordensregierung ab- 
zuführenden Beträge staub ber Komtur selbst ein. So 
war 3. 3. 1736 ber Ort Affaltrach, ber zur Kommenbe 
Fall gehörte, um 1500 fl. verpachtet; ber Pächter 
übernahm mit anbern Lasten auc bie Besoldung bes 
katholischen unb bes protestantischen Pfarrers unb hatte 
auc noch ben Auftrag, bas in Unordnung geratene 
Archiv zu orbnen unb zu inventarisieren. Sm Sahr 
1785 wirb ber Haller Besitz um 1600 fl., Aifaltrac 
um 2200 fl. vergeben. Kuper Hall-Affaltrac beftan- 
ben im heutigen Württemberg noch die Kommenden 
RohrdorfDätzingen, Hemmendorf-Reringen unb Rott- 
weil. Auc ber Besitz in Kottweil pflegte einem Ad- 
mobiateur übergeben zu werben.

Im allgemeinen ist auch im Johanniterorden zu 1 

Deutschordensritter im 18. Jahrhundert

achten, baß bie Komture
noch anberweitig in Staats- unb Kriegsbienften in Anspruch genommen finb unb daß 
nicht selten eine Häufung ber zu bloßen Pfründen geworbenen Komtureien eintritt. So 
ist beispielsweise 1785 ber Komtur von Hall-Affaltrac Fran Joseph Freiherr von Sriset 
zu Forell turfürftl. sächsischer Kabinettsminifter unb wird. Seheimerrat, Johanniterordens 
Ritter unb Komtur zu Sulz, zu Kolmar, zu Mühlhausen, zu griefen, zu Schwäbijch-Hall, 
zu Affaltrach, zu Weiszensee unb zu Schleusingen. Von einem persönlichen Verhältnis 
bes Komturs von Rohrdorf, Joh. Bapt. Anton v. Slarlanden, zu seiner Kommenbe 
scheint es dagegen zu zeugen, ba^ er 1774, wenngleich vergeblich, vom Herzog von 
Württemberg bie fleine Jagd in feinen Kommenbewälbern nachsuchte unb noc 1787 
bem Ort Dätzingen bas Recht zweier Jahrmärkte auswirfte.

Der Großmeister refibierte in Malta; auc er zeigte regelmäßig feine Wahl bem 
Herzog an. Der Oberitmeijter (Großprior, Johannitermeister) in deutschen Landen hatte 
seinen Sitz in Heitersheim im Breisgau unb war als deutscher Reichsfürst Alitglied bes 
oberrheinischen Kreises. Von guter Nachbarschaft ist ein Zeichen, baß im Jahr 1762, 
als ein Schweizer, ber Komtur von Würzburg Franz Ludw. Priffer von Nitishofen, bem



392 Elfter Abschnitt.

Orden durc Anspruc auf die Würden, die dem deutschen stiftsmäszigen Adel vor- 
behalten waren, Schwierigkeiten bereitete und in Rom deshalb klagte, der Großmeister 
nicht vergeblich bei Württemberg um Fürsprache in seiner Sache zu Wien nachsuchte, 
während von andern Reichsständen nur noc die damals in einer Hand vereinigten 
Distümer Würzburg und Bamberg für ihn eintraten. Herzog Ludwig Eugen war feit 
1740 Mitglied des Ordens. Aoc im Jahr 1793 würbe bcr Herzogin Franziska durc 
den Großmeister Emanuel de Rohan das Sroszkreuz des Ordens verließen. Dem in 
Preußen noc bestehenden, feit der Deformation protestantisch geworbenen unb vom 
Großmeiftertum losgelösten Ordenszweig gehörte feit 1771 ber nachmalige König Friedric 
als Mitglied mit Erspektanz auf die Kommenbe Jagow ar.

Hnmeriungen

Hauptquellen: Doigt, Sesch. b. deutschen Ritterordens 30. 2, 1859, unb bie 
Aktensammlung bes ehemal. Deutschordensarchivars Breitenbac im Staatsarchiv zu 
Stuttgart.

A. v. Winters et d, Sesch. b. ritterl. Ordens St. Johannis vom Spital zu Seru- 
salem, 1859, unb bie Akten bcr Johanniterkommenden im Staatsarchiv zu Stuttgart.

Srbhari (Dehring



Oberidwaben

as Haus der Cruchi essen von Waldburg in Schwaben war um die Alitte 
des 18. Jahrhunderts in sechs Linien gespalten: Wolfegg und Waldsee, Zeil 
und Wurzach, Scheer und Crauchburg.1)

Die Truchsessen von Scheer befassen die Grafschaft Friedberg-Scheer als öfters 
reichisches Lehen, die Allodialherrschaft Dürmentingen und die Mannsinhabung Bussen 
und residierten meist zu Scheer, öfters auch zu Dürmentingen. Joseph Wilhelm, 
Domherr zu Strassburg und Basel, resignierte nac dem Code (1717) seines Paters die 
Kanonikate und übernahm die Regierung mit grossen finanziellen Schwierigkeiten. Fort- 
gesetzte Teilungen der Herrschaften führten dazu, bass bie Ausgaben jedjährlic die Ein- 
nahmen überstiegen unb bie Schuldenlast steigerten. Wohl errichteten Joseph Wilhelm 
und sein Bruder Johann Ernst, Graf v. Crauchburg, schon 1724 eine Primogenitur- 
ordnung, bie vom Kaiser bestätigt wurde. Allein bem Grafen v. Scheer war bie Care 
zur Auslösung ber Urkunde zu teuer gewesen, unb bem Grafen v. Crauchburg war bei 
seiner kinderlosen Ehe nicht mehr viel an ber Sache gelegen gewesen. Aicht ber letzte 
Srund ber grossen Sinanznot ber scheer-trauchburgischen Linien lag in bem rückjichts- 
losen Kampf bes Erzhauses Österreich gegen bas Haus Waldburg. Dabei würben ge- 
rabe bie genannten Linien am meisten geschädigt.

Joseph Wilhelm starb 1756. Ihm folgte fein Sohn Leopold August. Dieser 
erhielt 1735, erst sieben Jahre alt, eine Hauptmannsstelle beim Schwäbischen Kreis, bie 
er altershalber durc einen Leutnant versehen liess. Im Juni 1752 promovierte ihn 
bie schwäbische Kreisverfammlung als ben ältesten Hauptmann im Baden-badischen In- 
fanterieregiment zum Sekond-Mlajor. Am 28. März bes folgenden Jahres heiratete er 
bie Gräfin Maria Anna Fugger von Stettenfels. Im Februar 1756 schreibt er an ben 
Herzog von Württemberg, berfelbe habe ihm bei feiner Aufwartung am Hofe zu Stutts 
gart so viele Merkmale seiner Huld gegeben, ba er ihn zu seinem Oberstleutnant unb 
Seneraladjutanten habe ernennen wollen; er habe dies bei ber Heimkehr feinem Pater 
gesagt, ber barob bie grösste Freude gehabt habe; aber in Anbetracht feiner ergrauten 
Haare unb bass er (Leopold August) ber einzige Sukzessionssprosse bes Hauses Scheer 
fei, wolle ber Pater ihn bei sic haben, um ihn in bie Regierungsgeschäfte einzuweihen. 
Er fügte sic zwar bem Wunsche bes Paters; nac beffen Cod aber 30g er doc nach 
Stuttgart, trat in bie Dienste Württembergs als Generalmajor, erhielt vom 30. August 
1756 an Oberftengage unb freie Wohnung im Hardenbergischen Hause unb war am 
Hofe wohlgelitten. Seine Gemahlin forderte bort als regierende Reichsgräfin den Pors 
tritt vor allen württembergischen Staats- unb Hofdamen. Man wollte ihr jedoc nur 
ben Rang nac ber herzoglichen Oberhofmeisterin einräumen. Sic gab sic aber bamit 
nicht zufrieden unb mieb den Hof während ihres ganzen Aufenthaltes in Stuttgart. 
Sleichwohl führte biefe Etikettenfrage zu seinem Zerwürfnis mit bem Herzog. Dieser
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besuchte vielmehr die Sräfin in ihrem eigenen Hause. Die Truchsessen sahen den Ein- 
tritt des ©rasen in württembergische Militär- und Kriegsdienste ungern. Sraf Franz 
Anton v. Zeil schreibt am 2. Februar 1757 an feinen Oberamtmann: „Im übrigen ist 
die Bekümmernis des Herrn Mlaszler (Oberamtmanns in Scheer) wegen der von seinem 
©rasen angenommenen Kriegsdienste nur gar zu wohl fundiert. Erstlic ist das Soldaten- 
handwert bei jetziger Zeit fein Spaß: ein anderes ist exerzieren, ein anderes als Seneral 
kommandieren, der noc nie ein ernstliches Feuer gesehen hat. Sst man einmal dabei, 
sann man ehrenhalber nicht mehr zurück. Dabei ist der wirtembergische Hof voller 
Salanterien und Intrigen und alle Cage Selegenheit zum Raufen." Als „kaiserlicher 
wirklicher Kamerer, Ritter des (wirtembergischen) Jagdordens St. Huberti, Seneral- 
major und Oberster über ein herzoglich wirtembergisches Regiment zu Fusz" nahm er 
an den Feldzügen von 1757 und 1758 teil. Am 10. Oftober des letzteren Sahres hatte 
er unweit von Hesjenkajsel mit feinem Srenadierkorps, das er kommandierte, zwei 
Stunden lang ein sehr heftiges Artilleriefeuer auszuhalten, blieb aber unversehrt. Am 
3. November 1758 bat er im Ouartier zu Ohringen um Urlaub, den er auc erhielt. 
Der Herzog ernannte ihn am 11. Februar 1759 zum Kommandeur des Militärordens 
mit dem ©enuß der statutengemäß damit verbundenen Pension.

Fortan finden wir ihn mit der Regierung seiner Herrschaften beschäftigt, denen er 
neue, verbesserte Statuten gab. Seine Ehe blieb kinderlos und deswegen flimmerte er 
sic viel um die Frage, an wen seine Hinterlassenschaft fallen solle. Schon fein Pater 
hatte 1741 den Dersuc gemacht, an der alten truchsessischen Erbfolgeordnung zu rütteln 
und der Erbeinigung von 14632) folgendes „Spezialreservat" einzufügen: Wenn ein 
Sruchfeß ohne männliche Alachkommenschaft sterbe, so solle es ihm erlaubt sein, einen 
Alachfolger aus den anderen truchsessischen Linien inter vivos ober durc Testament 
ohne Rücksicht auf den näheren ©rab ber Verwandtschaft nach Belieben zu ernennen; 
unterlasse er bies, so solle beim Erlöschen seiner Linie derjenige Agnat als Alachfolger 
gelten, ber des Erblassers älteste Cochter ober bie von dieser abstammende älteste Enkelin 
heiraten würbe. Allein bie anderen Linien hatten sämtlich gegen bas Reservat gestimmt. 
Sroßbem nahm Leopold August biefe Politik feines Paters auf. 1760 reifte er nach 
Salzburg und errichtete bort am 12. August mit seinem geistlichen Oheim ein gemein- 
fgastliches Testament, in dem sie sic gegenseitig als Erben einsetzten. Aac beider Cod 
aber sollten ihre Herrschaften an den ältesten Sohn des ©rasen Franz Union v. Zeil 
fallen. Würbe indes ber älteste Sohn den Besitz ber Zeilischen ©üter vorziehen, so 
sollte ber zweitälteste in bas Erbe eintreten. Franz Union war nämlich mit Maria 
Unna, ber Cochter bes verstorbenen ©rasen Friedrich Marquard, bes Bruders bes 
Bischofs unb Onkels Leopold Uugufts, vermählt. Die genannten Söhne waren als 
cognati ben Erblassern nahe verwanbt, famen aber als agnati nach ber hausgesetz- 
liehen Erbfolge nicht in Betracht. Schon am 1. Oktober 1764 starb Leopold August, 
unb sein Erbe fiel mit Ausnahme ber österreichischen Lehen an feinen Oheim.

©ras Franz Karl hatte inzwischen bereits Kiszlegg-Erauchburg überkommen. Er 
requirierte bie zugehörigen Reichslehen : bie Herrschaft Kißlegg, ben Blutbann über Fried- 
berg-Scheer, bie Pogtet zu Eisenharz, ben Kirchenfaß unb ein Drittel bes Serichts da- 
selbst unb ben trauchburgischen Wilbbann. Die österreichischen Lehen sonnte Franz Karl 
als ©eiftlicher nac ben Lehengesetzen Österreichs nicht empfangen. Uls er 1744 Kißlegg; 
Erauchburg erbte, requirierte sie sein Bruder Joseph Wilhelm; unb als er 1764 auch 
Friedberg-Scheer erhielt, requirierten sie bie fünftigen Erben. Diese Lehen waren: bie 
Grafschaft Friedberg, Herrschaft unb Stäbtlein Scheer, bie Feste (Alt-)Erauchburg mit 
bem baruntergelegenen Dorfe Weiler (Papern), ber Zehnte zu Dietelhofen, ber Burgstall 
im Porhof zum Puffen, bie Mühle zu Hizkofen (Sigmaringen), je ein Hof zu Sig
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maringendorf und Herbertingen, das Dorf Renhardsweiler, der Hof zu Hagelsburg, 
und das Wasser der Ablac zu Ennetach.

Die nac Waldburgischem Hausgeset berechtigten Erben, nämlich Franz Ernst zu 
Würg ad), Joseph Franz zu Wolfegg und Sebhard Xaver zu Waldsee, errichteten 
über Friedberg-Scheer am 23. Oftober 1764 ein Kondominat und bestimmten zugleich, 
daßz auf den Sterbefall des Grafen Franz Karl auc das Allod Dürmentingen und die 
Mannsinhabung Buffen ihrem Kondominate einverleibt werden solle; Erauchburg da- 
gegen solle alsdann dem Grafen von Zeil gufallen. Über Kißlegg war für den Fall des 
Augsterbens der männlichen Linie zugunsten der weiblichen bereits testamentarisch verfügt.

Franz Karl, feit 1737 Domdekan zu Salzburg, feit 1746 Fürst und Bischof zu 
Chiemsee, nahm sic ber Regierung feiner Herrschaften mit aller Energie an, zeigte am 
14. Januar bem Herzog von Württemberg als kreisausschreibendem Fürsten feinen Re- 
gierungsantritt an unb brang vor allem auf bie Bezahlung ber Schulden; bas forbere 
bie Ehre feiner Brüder unb des ganzen Cruchsessijchen Hauses unb fei gewiss enssache 
um ber armen ©läubiger willen. Zugunsten ber ©läubiger verzichtete er auf seine 
Privatforderungen an mehrjährigen rückständigen Deputaten unb begnügte sic mit ben 
Erträgnissen bes Hofgutes Rimpac unb des Bräuhauses daselbst. Er errichtete einen 
kleinen Salzhandel, eine Kalkbrennerei unb nahm bie Wirtschaft bafelbft in herrschaft- 
liche Verwaltung. Weil bas Schloß Kißlegg nac feinem Code bem Hause Walbburg 
verloren gehen sollte, baute er in Rimpac eine herrschaftliche Wohnung, bezog bas 
Bräuhaus in dieselbe ein unb errichtete 1766 ein neues bafelbft. Die alte Kapelle wan- 
beite er in eine zierliche Kirche um, baute eine Wohnung für einen Hofkaplan unb etliche 
Laienbrüder dazu unb versetzte schlieszlic bie Laienbrüder bes Benediktinerordens, für 
bie et bas Schlöszchen Aleidec bestimmt hatte, ebenfalls nac impach. Hier ober zu 
Kislegg ober auf bem Forsthaus bei Dürmentingen verbrachte er jeden Spätsommer, 
empfing viele Besuche unb bewirtete sie fürstlich. Doc starb er schon am 6. Juli 1772 
zu Salzburg. Aac feinem Code nahm ber ©ras von Zeil Erauchburg in Besitz, bie 
Kondominatsherren aber Dürmentingen unb Bussen; um bie Herrschaft Kißlegg stritten 
sic bie beiden Parteien.

Währenddessen erhoben verschiedene anbere Anspruch auf bas Erbe, vor allem 
bie preußische Linie bes Hauses Walbburg.3) Schon lange4) suchte biefc Linie einen Erb- 
vergleich mit ben schwäbischen Truchsessen zu erreichen; seit bem Code Leopold Augusts 
brängte bie Frage zur Entscheidung. Es tarn zum Prozeß vor bem Reichshofrat, ber 
1770 einen gütlichen Vergleich vor einer Hofkommisjion veranlaßte. Diese würbe am 
26. Juli 1770 eröffnet unb führte am 1. September zu einer reziproken Erbfolge ber 
preußischen unb schwäbischen Truchsessen; bie Verhandlungen zerschlugen sic indes an 
ber Frage, ob bie ftipulierte Entschädigungssumme für bie preußischen Eruchsessen von 
200 000 Sulden in Wiener- ober in Reichswährung zu bezahlen sei. \77\ kam ber 
preußische Generalmajor Friedric Ludwig V. Waldburg-Eapustigall selbst nac Schwaben 
unb erreichte auc mit einzelnen Linien Vergleiche, bie aber von ben anberen nicht an- 
genommen würben. Endlich kam durch besagte Kommission unb bie Vermittlung ber 
preußischen Gesandtschaft am 23. Mai 1776 zwischen Wolfegg unb Walbfee einerseits 
unb ben preußischen Truchsessen andrerseits ein Abkommen zustande. Wolfegg unb 
Walbfee zahlen an bie preußische Linie als Entschädigung für ihre beiden Seile an ber 
Scheer-Erauchburgischen Erbschaft je 35 000 Sulden ; ferner schließen sie, falls eine Linie 
im Mannsstamm ausfterben sollte, eine reziproke Erbfolgeunion. 1777 schloß sic Zeil 
unb 1781 Wutach bem Vergleiche an; Zeil zahlte indes nur 25 000 ©ulben.

Der zweite Prätendent war ©ras Karl Eberhard von Wolfegg, ©enerallcutnant 
bes Schwäbischen Kreises. Er hatte von Anfang an gegen ben Vertrag von 1764
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Widerspruc erhoben; da die Vererbung nicht nac Stämmen, sondern nac Köpfen erfolge 
und in der Wolfegger Linie seine Primogenitur bestehe, so fei er so gut erbberechtigt 
wie fein Bruder, der regierende Sraf. Weil in der Erbschaft auc österreichische Lehen, 
3. 3. Friedberg-Scheer, begriffen waren, brachte er feine Klage bei der vorderösterreichi- 
schen Kegierung und Kammer als dem Lehenhofe an, würbe aber 1773 abgewiesen.

Endlich erinnerte sic sogar die württembergifche Regierung ihrer alten Ansprüche 
auf dieses Erbe. Am 24. Oktober 1785 liessen bie herzoglichen Seheimen Archivare 
eine Anzeige von einer vermutlichen Prätension des herzoglichen Hauses auf bie Reichs- 
grafschaft Scheer an das Seheime Ratskollegium gelangen. Dieses forberte von ber 
Regierung ein Gutachten ein. Das Keferat lautete indes dahin, „daß die herzoglich 
wirtembergischen aus des Grafen (!) Sebhard [des betannten Erzbischofs unb Kur- 
fürsten von Köln] 1601 errichteten Testamente herflieszenden Ansprüche an bie Reichs- 
erbtruchsessen wo nicht ganz für ungegründet zu halten, doc wenigstens also beschaffen 
seien, ba^, ba zumal bie wichtigsten Originaldokumente bei den Akten abgehen, nicht 
zu raten fein bürste, bie alten Prätensionen hervorzusuchen unb weiter zu verfolgen". 
Es fei nicht abzusehen, wie auf bem Rechtsweg etwas Ersprießzliches zu erlangen wäre. 
Die Ansicht des Seheimen Kates würbe am 31. Dezember 311 Hohenheim präsentiert 
unb bie Sache vom Herzog am gleichen Tage dahin erledigt, „ba^ diese alten Präten- 
sionen nicht wieder hervorgesucht, noc weiteres verfolgt werben sollen".5)

Zeil blieb also im Besitze Crauchburgs unb fauste 1780 bie im Erauchburgischen 
Territorium gelegenen Aleideckischen Sideif ommißzgüter um 10000 Sulden, während 
bas Konbominat bie in ber Grafschaft Friedberg-Scheer gelegenen Süter um 11000 Sul- 
ben erwarb. Das Konbominat aber verlauste am 3. April 1786 bie Srafichaft Fried- 
borg unb bie Herrschaft Scheer, ben Burgstall auf Kuffen, ben Laienzehnten in Dietel- 
hofen, bie Herrschaft Bussen unb ihre eigentümliche, aber von ber vorderösterreichi- 
schen Kammerprofuratur als Lehen in Anspruch genommene Dogtei Dürmentingen um 
2100000 Sulden an ben Fürsten Karl Anselm von Thurn unb Caris. Das Reichs- 
unb Kreisftanbsvotum würbe bisher von ben Linien Scheer unb Erauchburg alternatim 
ausgeübt. Das Dotum sollte nun an Caris abgetreten werben, indes solange von Zeil 
unb Caris abwechselnd ausgeübt werben, bis für Erauchburg eine eigene Kreisftimme 
ausgewirft fein werbe. Gerade wegen dieser Stimme hatte Tapis eine so enorm hohe 
Summe geboten. Zeil besam für bereu Abtretung 100000 Sulden. Jedes Kondomi- 
natshaus erhielt 200 000 Sulden zur Schuldentilgung unb noc 400000 Sulden Sidei- 
kommiszgeld. 200 000 Gulden bleiben zur eventuellen Eviktion 11 Jahre in ben Händen 
bes Käufers. Halbem bie kaiserliche Katififation bes Verkaufes eingetroffen war, hielt 
ber Fürst am 2. August 1786 seinen Einzug unb lies sic am 24. huldigen. Hus 
2678 Wann bestaub bie Untertanenschaft. Aus Anlaß bes Herrschaftswechsels bemerft 
das „Kote Buch" zu Wengen: „Unter bem hochgräflichen Haus Truchseß waren wir 
im jetzigen Jahrhundert nie unglücklich unb finb unseren letzten regierenden Herren für 
ihre milde unb gnäbige Regierung ewigen Dan schuldig. Aur würbe unter hochdero 
Kegierung eine gar genaue Kameralwirtschaft getrieben unb alle Einkünfte zur zwar 
nötigen Abzahlung ber herrschaftlichen Schulden verwenbet, wodurc bas Land an Gelb 
ziemlich entblößt würbe. Sonberbar aber fühlte bie Stabt Scheer den Perluft ber im 
Ort regierenden Herren, mit welchen vieler Perbienft, Suttaten unb anbere Autzungen 
abgestorben finb." Zum Keweife bes letzteren fei an bas Testament ber letzten re- 
gierenbeu Gräfin erinnert. Sie setzte bie Friedberg-Scheerijche unb Dürmentingische Land- 
schaff zur Aniversalerbin ein; bie Zinsen sollen für bie Hausarmen verwenbet werben; 
ferner vermacht sie 3000 Sulden „zu besserer Schuleinrichtung unb besserer Besoldung 
ber Lehrer in Scheer".6)
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Am 16. Juli 1787 erhob Kaiser Joseph II. die Sraf- und Herrichasten Sriebberg- 
Scheer uns Dürmentingen zu einer reichsunmittelbaren gefürsteten Srafichait und fugte 
dem Fürstlichen Wappen zwei besondere Felder bei, tu dem einen das Scheeriiche Rappen 
(Euch chere im silbernen Felde), in dem andern das Friedbergische (roter Löwe im goldenen 
Selbes7) 1789 fauste Caris das Dorf Grundsheim von den Bissingen und 1290 das 
Dorf Löffingen von den Hornstein und vereinigte beide mit dem oberamt Bürmen- 
tin en 8)"8"per Ercuchburgijche Seil der Herrschaft Kißlegg war Reichslehen und von der 
Gräfin Susanna Khuen von Belaji, welche den Truchsessen Sriedric geheiratet hatte, 
für ihre weiblichen Nachkommen reserviert, falls ihre männlichen Deizendenten au^ 
stürben. Die Husmittelung der Regredienterben führte zu einem langwierigen rozelle 
vor dem Reichshofrat. 1790 hatte dieser die Erben und Erbinnen festgeitellt, und 195 
taufte Wurzac die zehn Seile, in die bas Erbe gehen sollte, zusammen und bildete Dor- 
aus ein Sideifommipgut. Damit war das Erbe der Sruchfeffen von SthecrErouchbuT9 
endgültig zerteilt.

23ei ber Scilung zwischen ben truchsessifchen Häusern Wolfegg und Waldjee (1672) 
fielen bem Grafen von Wolfegg die Srafschaft Wolfegg, bie Herrschaft Walbburg unb 
bie halbe Herrschaft Schwarzac zu. Reichs- unb Kreisanjchlag war zwiichen beiden 
Käufern geteilt. Das Haus Walbfee bürste ein eigenes Hochgericht erstellen Gu/Steinech): 
Was eine Herrschaft durc bie anbere treibt unb führt, bavon gibt sie feinen voll, wohl 
aber bie Untertanen. Diese sollen auch, falls sie vom waldseeischen Seil in ben wolleg- 
gischen ziehen unb umgekehrt, ben zehnten Pfennig als Abzug erlegen unb auch. Die 
Leibledigserlasjung ba, wo sie erlassen werben, bezahlen. 3m Schr 10 00 permdb Ite 
sich s er bin an b Ludwig von Wolfegg mit Maria Anna, der Tochter Sran ShritopD) 
von Schellenberg, Freiherrn zu Kiszlegg, Herrn zu Waltershofen unb Bötiee. öron3 
Christoph starb am 6. Mai 1708 als letzter feines Seschlechtes. Der Blutbann im 
Dorfe Zel genannt Kiszlegg" und in ber Propstei Rötsee sowie bas alarktrecht 2113- 
legg waren Reichslehen, eine ganze Reihe von Sütern dagegen Kunkellehen bes Ebtes 
von St. Callen. Die Grafen empfingen bas Lehen sowohl vom Reiche (gegen, ein iou- 
bemium von 4300 Culben) als von St. Callen zunächst im Hamen ber Crafm maria 
Anna, unb als biefe am 13. August 1854 gestorben war, im eigenen Hamen. Enolic 
tarnen durc Kauf im Jahr 1749 bie beiden Herrschaften Seupol unb Praßberg um 
106 000 Culben ans Haus Wolfegg, beide Lehen bes Abtes von St. Callen. m abr 
1770 hatte bie Herrschaft Leupolz 2 0 Lehenorte mit 3 0 Lehengütern (398 dintersubren), 
5 eigene Orte mit 10 Cütern (151 Winterfuhren), 9 Sölben und 315 Untertanen; prapberg 
bagegcii hatte 23 Sehenorte mit 47 Lehengütern (588 Wintersihren), 4 eigene Orte mit 
10 Cütern Q23 Winterfuhren), 21 Salben unb 435 Untertanen. Sraf Joseph örand 
ber feit 1735 regierte, widmete sic sehr bem Wohle feiner Herrschaften. Sem von 
seinem Vorgänger in Aeutann erbauten Spital ließ er alle Sörderung zutommen, legte 
einen botanischen Carten an „zur Anpflanzung medizinischer, in der Epothete unenh 
behrlicher Kräuter unb Wurzelwerke, vorzüglich um solche zum Behufe ber armen Unter* 
tauen auf bie wohlfeilste Art herbeizuschaffen", gab eine eigene „Sanbesorbnung", ferner 
1754 neue, sehr ausführliche herrschaftliche Statuten, verbot bie sogen. Kuntcl]tubcn, 
alles Fluchen unb Schwören unb bas Räjonieren über polizeiliche Verfügungen um 
nahm sich ber Ordnung im Kollegiatitift an, als ber niedere Klerus 1767 gegen den 
Propst „wovierte". Er war viel mit ber Ordnung ber scheer trauchburgiichen Erb
schaft unb noch mehr mit dem Schuldenwesen ber Linie Walbfee beschäftigt.. Hm 
29. April 1774 starb er unb es folgte ihm sein Sohn § erb inan b Atarid, ber älteste
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Sohn unter 15 Kindern. Als dieser 1779 starb, waren ihm feine drei Söhne bereits 
im Code vorangegangen. Setzt übernahm sein Bruder JojephAlois die Regierung. 
Das Jahr zuvor bat er die Kaiserin Maria Theresia um eine Zivilcharge in den öfters 
reichijchen Dorlanden, da er sic weder zum Militärdienst noc zum geistlichen Stande 
entschließen sönne; da sein Bruder noc mit seiner männlichen Sukzession gesegnet fei, 
sonnte es in der Folge noc geschehen, baß er sich zu verheiraten gezwungen werden 
bürste; er gedenke jedoc die Zwischenzeit nicht in Hlüfiggang hinzubringen. Am 12. Sep- 
tember 1779 heiratete er die Gräfin Maria Anna von Königsegg-Hulendorf. Der Ehe 
entsprossen zwar sechs Aachkommen, aber die Söhne starben noch zu Lebzeiten des Paters. 
So kam das Erbe an ben letzten aus bem wolfeggischen Mannesstamme, an Karl Eber- 
harb, ben Bruder des Orafen Joseph Franz, Onkel der beiden letztgenannten Grafen. 
Karl Eberhard hatte feit 1740 beim Heere des Schwäbischen Kreises gebient. Am 
29. Oftober 1762 war er „in ber unglücklichen Aktion bei Freiburg als Oberst des 
badischen Kreisregiments zu sus" mit anderen Stabsoffizieren in preußische Krieges 
gefangenschaft geraten, aus ber er durch Verwendung des Markgrafen von Vaden, 
aber erst 1763, befreit würbe. 1772 erhielt er bas badische Regiment unb würbe 
1788 Seneralfeldmarschalleutnant beim Schwäbischen Kreise. Er hielt sich meist zu 
Konstanz auf, wo auc sein Bruder Dompropst Johann Ferdinand weilte, unb vers 
blieb bort auch, als ihm bie Regierung zufiel. Die Geschäfte zu Wolfegg besorgte fein 
Kommissär, Freiherr von Mot, Oberstleutnant unb Seneraladjutant bes Schwäbischen 
Kreises. Karl Eberhard verzichtete auf bas Seniorat, unb ersuchte ben Grafen von 
Wurzac als ben Subfenior, in Bayern bas Reichserbkuchelmeisteramt unb beim Kaiser 
bic bem Stammhaus anhaftenben Regalien zu empfangen. Die Lehen bes Laufes 
Österreich unb bes Abtes von St. Oallen empfing er selbst. Als im Sommer 1796 
die Franzosen heranrückten, begab er sich nac Wolfegg, wo er am 5. März 1798 
starb: pietate in superos, liberalitate in pauperes, bellica virtute clarus. Sofort 
ließ ber Oraf von Waldsee Bejit von Wolfegg unb Kißlegg (jchellenbergijch-wolfeggischen 
Teils) ergreifen.

Schon nach bem Code bes Orafen Joseph Alois erhob ber Domherr Anton Willis 
bald, Onfel bes Orafen von Walbfee, Anspruch auf bas fommenbe Erbe, weil er seiner- 
Zeit nur auf bas väterliche, nicht auf jedes andere Erbe verzichtet habe unb bem künf- 
tigen Erblasser einen Orab näher stehe als ber Oraf von Walbfee. Doc ließ er sich 
1792 eines bessern belehren unb gab sich mit einer Erhöhung seines Deputates von 
1000 auf 4000 Oulben zufrieden.

Don ben Herrschaften Kißlegg, Rötsee unb Waltershofen wollte Oraf Anselm Maria 
Fugger zu Babenhausen Bejit ergreifen. Der Bevollmächtigte würbe aber abgewiesen, 
bie an einigen Orten angehefteten patente würben abgerissen; er selbst würbe von bes 
waffneten berittenen Jägern bewacht unb bei seinem Abgang bis an bie Orenze begleitet. 
Anselms Mutter war nämlich eine Enkelin ber schellenbergischen Erbtochter Maria Anna. 
Darauf grünbete er seine Ansprüche. Erot feines Protestes empfing ber Oraf von 
Walbfee bie Regalien vom Reiche. Der Reichshofrat erfaunte zwar auf Herausgabe 
ber Herrschaften Rötsee unb Waltershofen. Der Cruchsesz leistete aber seine Folge. Über 
bie fommenben großen Umwälzungen blieb bie Sache liegen unb fam schlieszlic an bas 
württembergische Oberappellationstribunal zu Tübingen.

Das gräfliche Haus Walbfee befaß als östereichijche Mlannsinhabung das Schloß 
Zu Walbfee mit ben Berichten Haister irc, Ejjendorf, Winterstetten unb Schwarzach, 
als Allodium bas Schloß unb Kameralgut Heinrichsburg mit ben beiden Gerichten Eber- 
harbzell unb Schweinhausen.
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In seinem Testament (23. Rlovember 1746) sagt Sraf Mar Alaria, er habe obige 
Herrschaften von feinem Dater ererbt, aber sie feien „nebst durchaus zergangenen und 
ruinosen Gebäuden mit vielen, ja überschwänglich großen Pajjivschulden beladen" ge- 
wesen; nicht einmal ein Kameralgut habe sic gefunden, das nicht verpfändet ober ver- 
setzt gewesen wäre. Er starb am 3. April 1748. Vermöge ber von ihm eingeführten 
Primogenitur fiel bic Regierung an feinen Sohn Sebhard Xaver. 1752 vermählte 
sich dieser mit ber Gräfin Maria Klara von Königsegg-Aulendorf. Er wirtschaftete 
indes so übel, baß bie ererbten Schulden binnen zehn Jahren von 200 000 Sulben auf 
400 000 aufschwollen — trotz einer Jahreseinnahme von 2 7—29 000 Sulden. alit 
Zustimmung ber Agnaten übertrug er selbst bie Administration ber Kameralien 1762 
bem Grafen von Wolfegg, aber nur probeweise und zunächst auf sechs Monate. 2loc 
ehe aber diese Zeit um war, reute es ihn, bie Administration aus ber Hand gegeben 
zu haben, unb er entzog sie bem Grafen wieber. Kun wanbte sic ber Senior des 
Hauses, Franz Karl, Bischof von Chiemsee, an ben Kaiser (3. Mai 1763). grauß I. 
gab bem Fürsten Joseph Wenzel von Fürstenberg ben Huftrag, das waldseeische Schulden- 
wesen zu untersuchen, bie Staubiger zu einem teilweisen Alachlajje ihrer Forderungen 
zu bestimmen unb bem Grafen unb seiner Familie eine Kompetenz auszuwerfen. Die 
Administration ber Güter sollte bei Graf Joseph Fran von Wolfegg übernehmen. 
Da biefer aber bat, feines Auftrags entlassen zu werben, übertrug sie ber Kaiser bem 
Grafen Franz Anton von Zeit Auc Sürst Wenzel bat jic bie Kommission wieber ab; 
ba er aber von 1740—56 bas fiszlegg-trauchburgische ebitwesen georbnet hatte unb 
in ben truchsessischen Geschäften erfahren war, willfahrte ihm ber Kaiser nicht. Tethard 
Xaver wollte sic biefe Beschränkungen nicht gefallen lassen unb bereitete bem Trafen 
von Zeil große Schwierigkeiten. 1764 drohte ihm beswegen ber Reichshofrat, ihm bei 
fernerem Ungehorsam auc bie Husübung ber Jurisdiktion zu entziehen. Setzt rief der 
Graf von Walbfee bie österreichische Regierung in Freiburg an unter bem Vorwande, 
feine Güter feien gutenteils Lehen unb Mannsinhabungen des Erzhauses. Dies war 
für Österreich ein willkommener Hnlaß zur Einmischung. Hts ber Sraf von Seil bie 
Beamten in kaiserliche Administrationepflicht nehmen wollte, wies ihn ber Sraf von 
Walbfee unter Vorschützung dieses Rekurses unb eines Schreibens aus Freiburg ab. 
Dem Srafcu würbe von Wien bedeutet, es handle sic doc nicht um eine Sehensache; 
er solle vom Rekurs an ben Lehenhof abstehen unb bie Administration ber Kameralien 
an Zeil übergeben; andernfalls erfolge Erekution durc bic kreisausschreibenden Fürsten 
unb Ahndung an seiner Person.

Hm 23. Januar 1766 nahm ber Sraf v. Zeil bie Kameralbeamten in Pflicht, 
wobei Gebhard Raver hinsichtlich ber österreichischen Lehen unb Wannsinhabungen prote- 
stierte. Der Rekurs an ben Lehenhof blieb nicht ohne Wirkung. Der Sraf v. Zeil 
erhielt am 26. Juli ein Schreiben von bem Freiherrn v. Ramschwag, Hauptmann zu 
Konstanz unb Landvogt zu Bregenz, baß ihm namens ber Kaiserin unb Königin als 
Erzherzogin von Österreich vermöge ber Hofresolution vom 5. Mai bic Administration 
sämtlicher gräflich waldseeischer Lehen unb Mlannsinhabungen übertragen sei. Zugleich 
protestierte er gegen bic Verpflichtung bes Personals, soweit es obige Stücke betreffe, 
als eine „ganz inkompetente Anmaszung". Der Sraf v. Zeil verwies auf feinen kaijer- 
ließen Huftrag unb inhibierte die Beamten, sic in anderweitige Pflichten eingulaffen. 
Doc Österreich war eben ber stärkere Seil. Der Freiherr vermochte bie Beamten doc 
zur Leistung des Pilichteides zu bestimmen durc Bedrohung mit Suspension unb Kassation 
unb ber t f. Ungnade unb durc bie Zusicherung, die lehenherrliche Administration 
werbe sie bei ber kaiserlichen Majestät vertreten. Ramichwag befahl bem Kentmeißer, 
über bic Einkünfte aus ben österreichischen Lehen unb Mlannsinhabungen gefonberte
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Rechnung zu führen und außzer dem pro rata gutgeheiszenen Betrag ohne des öfters 
reichischen Administrators Dorwijjen und Befehl nicht das mindeste zu verabfolgen. Am 
16. November beschwerte sic der kaiserliche Administrator wiederum beim Reichshofrat 
und bat um Derhaltungsmaszregeln gegen das Vorgehen des österreichischen Administrators. 
Der Reichshofrat wandte sic mit dringenden Vorstellungen an den Kaiser. Ramschwag 
gelang es unterdessen, die waldseeischen Kameralbeamten mittels wirklicher Strafgebote 
von der kaiserlichen Administration abzubringen. Der Zwiespalt zwischen ben beiden 
Administrationen bzw. Beamten griff weiter. Auc die Untertanen teilten sich: bic einen 
nannten sic Untertanen des Reiches, bie anbern Untertanen Österreichs. Don einer 
Ordnung ber Finanzen tonnte seine Rede fein. Der Reichshofrat wies in zwei Sut- 
achten (Dezember 1766 unb April 1767) nach, daßz hier eine österreichische Administration 
und Separation nicht stattsinden sönne, unb ber Kaiser verwies bie Sache an den Ober- 
hofmeister unb an bic Hofkanzlei unb oberste Justizstelle, wo zunächst alles liegen blieb. 
Hm 20. Huguft 1767 machte ber Sraf von Waldsee dem obersten Kanzler des Erz- 
hauses ein Anerbieten, beffen Inhalt nicht näher besannt ist, auf Srund dessen er aber 
einen Vorschuß von 2 50 000 fl. erhoffte. Im März 1768 begab er sic selbst nac Wien 
unb bat wiederholt um ein Darlehen in obigem Betrage. Hiefür wollte er bem Erz- 
hause bie Husübung ber Reichsregalien in seiner ganzen Srafschaft überlassen, bas 
jährlich 15 000 fl. abwerfenbe Allodium verpfänden, es allenfalls auc in ein öfters 
reichisches Lehen verwanbeln ober gar an Osterreic versaufen. Er würbe aber im 
Dezember 1768 mit feinen Vorschlägen abgewiesen, wohl weil Osterreic wuszte, ba^ ber 
Konsens ber Hgnatcn hiezu nicht zu erbringen gewesen wäre. Dagegen erklärte ihn 
bie Regierung in Freiburg am 19. Dezember 1770 ber Jurisdiktion über bic öfters 
reichischen Lehen unb Mlannsinhabungen entfett, bic sie für fiel) in Anspruch nahm. 
Hiegegen protestierte bas truchsessische Sesamthaus als einen Eingriff in bic Reichs- 
unmittelbarteit. Es blieb zunächst bei ber gemeinschaftlichen (kaiserlichen unb öfters 
reichischen) Hbminiftration; nur trat im Oftober 1768 ber Sraf Hermann Friedrich 
v. Königsegg-Aulendorf, Bruder ber Gemahlin Sebhard Xavers, als Landvogt in Ober- 
unb Hiebers chwaben an bic Stelle bes Freiherrn v. Ramschwag. Zur Überschuldung 
tarnen 1772 noc Ehedijsidien wegen Ausschweifungen bes Grafen Sebhard. Die Gräfin 
flagte auf Scheidung unb betrieb diese sehr. Hm 10. November 1772 verorbnete ber 
Reichshofrat: Der Sraf v. Zeil wirb auf feine Bitte ber Hbminiftration enthoben unb 
biefc bem Grafen v. Königsegg übertragen; Sebhard Xaver wirb als Verschwender 
erklärt unb ber Sraf v. Wurzac als Senior zum Kurator bestellt unb zugleich mit ber 
Verwaltung ber Regalien unb Jurisdiktionalien betraut; endlich wirb zur Untersuchung 
des ehelichen Zwistes eine Kommission auf den Fürsten v. Fürstenberg ersannt; bie walbs 
seeische Serj an bem scheerischen Erbe solle an Wolfegg unb Wurzac zu gleichen Seilen 
käuflich überlassen werben, um bic Schulden zu tilgen. Wolfegg würbe beim Reichs- 
hofrat gegen obigen Beschluß vorstellig; bas Kuratorium sowohl als bic Hbminiftration 
hafte nicht bem Seniorat, fonbern ber Linealagnatschaft an; zugleich bot sic Wolfegg 
an, bie ganze Cerz zu taufen unb sämtliche Schulden bes Laufes Walbfee zu über- 
nehmen unter ber Bedingung, ba^ von den Gläubigern ber vierte Seil bes Kapitals 
unb sämtliche Zinsen nachgesehen werben. Der Vorschlag würbe vom Reichshofrat am 
2. März genehmigt. Der Fürst v. Fürstenberg berief bic Gläubiger auf ben 8. November 
zusammen; gegen Realimmission in bic Terz wollte Wolfegg 150000 fl. herleihen. Der 
plan würbe vom Reichshofrat am 21. April 1774 wieber genehmigt unb Königsegg 
ber Hbminiftration enthoben. Hm 16. Huguft übernahm sie ber Graf v. Wolfegg unb 
berief bic Gläubiger auf ben 2 6. September. Es schoß 150 000 fl. vor unb erzielt 
eine Immissionsurkunde in bie scheerische Terz wegen bes Kapitals unb in bie Einkünfte 
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der Srafschaft Waldsee wegen der 6000 fl. Sinsen. Die übernommene Schuld betrug 
noc 325 000 fl.

Sebhard Raver setzte seinen ungeordneten Lebenswandel fort. Verschiedene Ein- 
griffe in die ihm abgenommene Administration, Überschreitung feiner 600 fl. betrat 
genden Kompetenz, Selderpressungen von den Untertanen veranlassten den Kaiser am 
3. Sebruar 1778, den Grafen zwei Sahre auf der Waldburg verwahren zu lassen und 
ihm feine Kompetenz auf 400 fl. herabzusetzen, um mit dem Ersparten das Erpreßte 
zu ersetzen. Er wohnte im Amtshaus, vom Pfarrer verköstigt und von zwei Musketieren 
bedient, die ihn bei abgezogenem Zimmerschlüssel manche Stunde allein liessen. Ende 
März 1780 ging seine Haft zu Ende. Er begab sic über Wolfegg, Wurzac und Aem- 
mingen nach Augsburg zu seiner 85jährigen Mutter, geborenen Alm-Erbach. 1786 
söhnten sic die getrennt lebenden Satten wieder aus. Hm 19. Oftober 1789 resig- 
nierte der Sraf zu Augsburg, und am 27. April 1790 übernahm fein zweiter Sohn 
Joseph Anton die Regierung, nachdem der älteste auf die Erbfolge verzichtet hatte. 
Anläszlic der Klosteraufhebungen zu Reute und Waldsee wurden für das Haus weitere 
Erwerbungen gemacht. Aac dem Aussterben des Hauses Wolfegg (1798) fiel dessen 
ganzer Besitz an das Haus Walbfee.

Schloß eil

Bei der Teilung von 1675 waren dem Hause Zeil folgende Besitzungen geblieben: 
die Herrschaft Zeil als Reichslehen unb bas Sut Altmannshofen, 1662 von bem Frei- 
herrn Wolf Bernhard von Muggental ersauft, aber von 1713—54 an bas Kloster Rot 
verpfändet, mit bem Dorfe Eschac (bayerisches Lehen) unb bem Rittergut Pogelfang.

Die Grafen von Zeil waren um die Mitte des 18. Jahrhunderts in auswärtigen 
Diensten. Johann Jakob II. war Oberstkammerherr am Hofe des Erzbischofs von 
Salzburg. Don diesem erbat ihn ber Kurfürst Karl Albert von Bayern, als er nach 
bem Code Karls VI. (Oftober 1740) gemeinsam mit Kurpfalz bas Reichsvikariat führte, 
unb ernannte ihn zum Präsidenten des Reichsvikariatshofgerichts. Dieses würbe nach 
ber Wahl des Kurfürsten von Bayern zum Kaiser (Januar 1742) aufgehoben. Karl VII. 
ernannte ihn noch im selben Jahre zu seinem wirklichen Seheimen Kate unb verwendete 

Herzog Karl von Württemberg 26
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ihn zu verschiedenen Kommissionen im Dienste von Kaiser und Reich. Alac dem Code 
des Reichshofratspräsidenten, des Grafen von Ostein, übertrug er am 6. August 1744 
dem Eruchsessen dieses Amt mit einem Gehalt von 12 000 Sulden. Als aber der Kaiser 
schon am 20. Januar 1745 starb, erlöset) sein Auftrag. Doc der Kurfürst Mar Joseph 
von Bayern, der nac einem Vertrag mit Kurpfalz das Reichsvikariat diesmal allein 
übernahm, übertrug ihm wieder das Präsidium des Reichsvikariatshofgerichts, verlieh 
ihm und dem jedesmaligen Erstgeborenen seines Hauses den sog. Palatinatbrief mit dem 
Recht, taugliche Personen in den erblichen Adelsstand zu ergeben. Aac der Wahl 
Franz’ I. am 13. September 1745 lebte er feinem Dienste als „salzburgijcher wirklicher 
Geheimer Rat, Oberstkämmerer und Hofmarschall". Zu Salzburg starb er auc am 
Herzschlag auf der Jagd mit dem Erzbischof am 16. Oftober 1750 und wurde in der 
dortigen Augustinerkirche begraben.

Sein Sohn Franz Anton würbe 1737 oberösterreichischer Regimentsrat, reifte 
„feiner Information halber" zwei Sahre in den vorderösterreichischen Landen und tat 
darauf etwa dritthalb Jahre Dienste in Innsbruck. Als aber fein Vater in bayerische 
Dienste trat unb zwischen Bayern und Österreich die bekannten Feindseligkeiten aus- 
brachen, nahm er seine Entlassung und begab fiel) ans kaiserliche Hoflager nac Frank- 
furt. Der rasche Wechsel der Geschicke und der Politik Bayerns bestimmte auc feine 
Tätigkeit. 1742 wurde er kaiserlicher Kämmerer, 1743 Reichshofrat. In dieser Eigen- 
schaft wurde er wiederholt als Gesandter Karls VII. verschickt. Am 24. Januar 1744 
stellte ihm ber Kaiser einen Paßz aus, damit er bem in Berlin weilenden Herzog Karl 
Eugen von Württemberg bie venia aetatis überbringe, unb beglaubigte ihn beim König 
von Preußen. Am 26. reifte ber Sraf ab unb traf am 30. in Berlin ein. In ber 
Audienz beim König sprac er französisch, weil man ihm gesagt hatte, daß dies bem 
König besonders angenehm fei. Er würbe auc zur königlichen Sasel gegogen, „welche 
Ehr sonsten in Berlin feinem Fremden zu widerfahren pflegt", unb mit einem Prillantens 
ring beschenkt. Karl Eugen schrieb am c. Februar an ben Kaiser: „Euer Abgesandter 
hat mir nac ber ihm beiwohnenden besonderen Seschic lichkeit unb Derterität feine Auf- 
träge voUgogen.“ Der Herzog überreichte bem Grafen eine golbenc Sabotiere als Prä- 
fent, worin hundert Louisdor lagen. Durc bie Klünbigteitsertlärung sollte ber Herzog 
für ben Kaiser unb beffen Politik gewonnen werben. 3n biefem Sinne sagte ber König 
von Preussen zu Franz Anton: er habe ben Herzog von Württemberg so gut gebunden, 
daßz er wenigstens nicht werbe zuwider sein sönnen. (gl. oben 1, 37.)

3m Oftober 1744 war er kaiserlicher Kommissär in ben von ber französischen 
Armee im Kamen Bayerns offupierten vorderösterreichischen Landen zur Abnahme ber 
Gulbigung unb Organisation ber Verwaltung. Mit bem Frieden von Rüssen ging seine 
Kommission zu Ende. Dom September an bebiente der Kaiser fiel) bes Orafen als feines 
„Direftorialgesandten" bei dem Konvent bes bayerischen Kreises zu Wasserburg. Es 
handelte fiel) um bie Erhöhung bet Kreisfontingente zur Sicherung der Reichslande. 
Besonders verwendete ber Kurfürst ben Grafen bei bem sog. „Schuldenabledigungs- 
werf", bas durc eine gemeinschaftliche kurfürstliche unb landschaftliche Kommission bie 
Befriedigung ber Staubiger erzielen sollte. Der Kredit Bayerns war so gefunfen, baß 
fiel) viele mit bem brüten ober gar vierten Seile bes Kapitals begnügen wollten. Er 
arbeitete hiebei zehn Jahre zur großen Zufriedenheit bes Schuldners unb ber öläu- 
biger mit. Als bas Werf in ber Hauptsache vollendet war, bewarb er sich um bie 
Administration ber Herrschaft Schwabec (Eürkheim). Als ihm der Kurfürst 1755 will- 
fahrte, nahm er fiep bes Kameral- unb Justizwejens an, bas dort gang in Verfall ge- 
raten war, richtete bas Schloß zu Eürkheim wieder wohnlich ein, bat aber nac zwei- 
jähriger persönlicher Administration, ber Kurfürst möchte dieselbe in eine Abjenzpitege 
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umwandein. Fortan finden wir den ©rasen bald in Seil, bald in Alünchen, bald in 
Türkheim. Mliszgestimmt, daßz man feine Pläne im Schuldenabledigungswerke nicht durch- 
führe und seinen Rat nicht mehr genugsam höre, suchte er um feine Entlassung nach. 
Der Kurfürst gewährte sie ihm 1760 und überliess ihm wegen seiner 1 8 jährigen baye- 
rischen Dienstzeit auc ferner die Autzungen der Pflege Schwabeck.

Die folgenden Jahre widmete er ganz der Regierung seiner Herrschaften, dem 
Wohle des Sesamthauses Waldburg, der Erziehung seiner Kinder und den Wissen- 
schaften. Als der Kurfürst von Bayern mit einigen eidgenössischen Kantonen einen 
Salzhandel eröffnete und der Handelsverkehr von Reichenhall und Braunstein nac Buch- 
horn ging, erbot er sich, in seinem Orte Diepoldshofen eine Salzstation nebst Faktorei 
zu errichten. Das Dorf liegt in der Mitte zwischen Memmingen und Ravensburg. Er 
schloßz 1755 mit den Salzspeditionskommissären zu Ravensburg einen Kontrast, der von 
der kurfürstlichen Kammer ratifiziert wurde. Schon am 27. November traf das erste 
Salz auf der neuerrichteten Station ein. 1756 erbaute er auf eigene Kosten einen grossen 
Salzstadel. Segen bare Bezahlung erhielt der ©raf für feinen und seiner Untertanen 
Gebrauch 500 Fässer Salz. Er musste den Salzstadel und die Küferei unterhalten, den 
Salzfaktor und die Ladeknechte bezahlen, durfte aber von jedem durchgehenden Salz- 
fasse Faktoreigebühren erheben. §ür die Untertanen würbe bcr Salzverkehr eine reiche 
Erwerbsquelle. Als Bayern eine neue Salzfuhrroute über Hohenschwangau, Wangen, 
Lindau (ca. 1777) einrichtete, baute ber ©raf auc zu Holzleute einen Salzstadel samt 
Faktorei unb schloß ähnliche Verträge mit Bayern zugunsten bcr trauchburgischen Unter- 
tauen. Zum Teil im Zusammenhange mit diesem Durchgangsverkehr lies er Strafen 
chauffieren unb Brücken bauen, so die Straszen von Memmingen bis Leutkirch, von 
Memmingen—Diepoldshofen — Ravensburg (sog. Kommerzialstrasze) unb von Wengen— 
Sroßzholzleute nac Isny, soweit biefe Strassen durch Zeilisches unb Crauchburgisches 
©ebiet führten. Auc taufte er die gedeckte Argenbrücke zu Holzleute samt bem Brücken- 
gelb an, baute von Friesenhofen bis Ssnp eine neue Chaussee unb bei Wengers eine ge- 
deckte Brücke über bie Argen.

Für feine Untertanen sorgte er durc verschiedene soziale Einrichtungen. 1756 grünbete 
er bie Waisenkasse; in biefe würben bie Waifcngclber bcr Untertanen ausgenommen unb 
nur gegen Realkaution innerhalb des Zeilischen ©ebietes auf sichere Zinsen angelegt. 
Ein ähnliches Institut war bie schon länger beftehenbe Almosenpflege im Erauchburgi- 
sehen, bereu Kapitalien sic unter ihm ansehnlich vermehrten. Als gegen Enbc feiner 
Regierung ber Landbettel zunahm unb bas obere Diertel des Schwäbischen Kreises be- 
schloß, bass jede Herrschaft ihre Armen unb Kranfen selbst zu versorgen habe, errichtete 
er für Zeil unb Crauchburg je eine eigene Armenkasse. Ferner verbauten ihm seine 
Untertanen eine Forstordnung, eine Feuer- unb Löschordnung unb namentlich bie Brand- 
entschädigungsgesellschaft. 1760 schloß er einen Dertrag mit ben Herren be l’Epine unb 
Schleich wegen Einführung bcr Baumwollspinnerei in ber Srafschaft Zeil. Endlich war 
bas Schulwesen in feinen Herrschaften ©egenftanb feiner Fürsorge. Er gab 1758 eine 
eigene Schulordnung für bie Grafschaft Zeil.°) Ilm 1778 würben die Aormalschulen 
Felbigers eingeführt, ©raf Franz Anton wachte selber streng über bie Einhaltung bcr 
Schulordnung unb überzeugte sic persönlich von bem Fortgang des Unterrichtes.

Mit Erlaubnis des österreichischen Lehenhofes brac er bas alte Schloß Brauchs 
bürg10) 1784 fast vollständig ab11) unb liess bas Material nac Alechensee führen, wo 
bas Crauchburgische Oberamt war. In ben folgenden Jahren baute er bas heutige 
„Aeutrauchburg" mit seinem stattlichen Sebäudekompler.

Die Jahrhunderte alten Streitigfeiten mit dem Kloster St. ©eorg in Jsny wegen 
ber Kaftenvogtei famen dadurch zum Abschluß, daßz ©raf gränz Anton das Kloster gegen
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55 000 Sulden aus der Crauchburgischen Territorial- und Schirmherrlichkeit am 4. Of- 
tober 1781 entließz. Die Crauchburgische Herrschaft schuldete dem Abte 70 000 Sulden 
und wurde dadurch stark entlastet. Sodann verlor der Kastenvogt nicht viel. Denn 
schon 1720 hatte der Sraf von Crauchburg auf die Husübung aller jener Rechte ver- 
zichtet, die dem Kloster „oneros ober odios" waren. 1783 wurde der Abt unter die 
Reichsprälaten des Schwäbischen Kreises ausgenommen und bamit bas Kloster zu einem 
Kreis- unb Reichsstand erhoben.

Franz Anton war ein Freund ber Wissenschaft, verwendete viel Selb auf bie Biblio- 
thet, war feit 1759 (gleich nac bereu Sründung) Ehrenmitglied ber bayerischen Akademie 
ber Wissenschaften. Er befaßte sic viel mit ber Seschichte des Hauses Walbburg unb 
hatte mit feinem Sohne Mar Wunibald einen bedeutenden Anteil an ber Verfertigung 
unb ber Herausgabe ber Pappenheimischen Cruchsessenchronit von \777 unb 1785. Mar 
Wunibald schickte 1777 ben ersten Band an bie Akademie nac München unb würbe zu 
bereu Ehrenmitglied ernannt.

Ein Bruder unb ein Sohn Franz Antons waren Fürstbischöfe von Chiemsee, jener, 
Ferdinand Christoph, von 1772—86, biefer, Sigismund Christoph, von 1797 bis zur 
Aufhebung bes Bistums im Jahre 1805.

Sein Sohn Mlar Wunibald, ber bie Erhebung in ben Reichsfürstenstand über- 
lebte, hatte sic am 7. Hoocmber 1774 mit Maria Anna Josepha, Freiin von Hornstein 
zu Hohenstoffeln unb Weiterbingen, vermäßlt. Maria Ana Josepha war bie Erbtochter 
bes Freiherrn Leopold Chaddäus (+ 1792) von Hornstein. Aac bem Code ber Se- 
mahlin (1797) erbten Mar Wunibald bzw. feine Kinber Vollmaringen unb Söttelfingen, 
Balgheim mit bem Hof zu Dürbheim unb Bettinger Zehntanteil, Zimmern unter ber 
Burg samt ber Kollatur ber Pfarrei Dautmergen, Pfaff wiesen, ein ritterschaftliches, in 
zwei Höfe abgeteiltes Sut (halb konstanzisches, halb fürstenbergisches Kunf elleßen), bie 
Dietfurter Mühle usw. — alles im Wert von 408273 Sulden.

Die Linie Wurjacß befaß bie Herrschaft Wurzac samt ber gleichnamigen Stabt 
als Eigentum, bie Herrschaft Warftetten als Lehen bes Stiftes Kempten unb bas Sut 
zum Ereherz. Sraf Franz Ernst regierte von 1734 — 81. Während bes österreichischen 
Erbfolgekrieges war er in bayerischen bzw. kaiserlichen Diensten. Karl Albrecht, ber 
ihn zum kurfürstlichen Seheimen Hat ernannt hatte, verfaß ißn am 2. August 1741 mit 
einer Instruktion an bie Höfe zu Stuttgart, Baden-Durlac unb Baden-Baden. Es 
rückten eben damals bie französischen Auriliartruppen gegen Schwaben ßeran unb wollten 
ben Weg in geraber Linie durc dieses Sebiet neßmen. Die Bestimmung bes Weges 
war aber Recht ber einzelnen Reichsstände, woran man in Frankreic in ber Eile nicht 
gebacßt ßatte. Damit ber Mlarsc seine Verzögerung erleide, ßattc ber Kurfürst bereits 
bureß bie Kurpfalz fowoßl an bas gesamte Direktorium als an bie vorneßmeren Fürsten 
bes Schwäbischen unb Oberrheinischen Kreises ein Ersuchschreiben abgeßen lassen. Aun 
wollte er bie genannten Höfe noc durc eine befonbere Sefanbtfcßaft beeßren. Hm 
24. August schickte ißn Karl Albrecht nac Eszlingen, woßin ber Schwäbische Kreis eine 
befonbere vorbereitenbe Versammlung ausgeschrieben ßatte. Dort sollte ber Sraf Bayerns 
Ansprüche auf bie vorderösterreichischen taube bartun unb einen Heutralitätsvertrag 
mit bem Kreise abschlieszen; sollte ber Kreis bereits gerüstet haben, so wolle ber Kur- 
fürft bie etwa zuviel angeworbenen Truppen überneßmen. Hm 9. Oftober fanbte er 
ben Truchsessen nach Alm, wo ber Heutralttätsvertrag zum Abschluß fam. Bei ber 
Krönung ber Kaiserin am 8. März 1742 verwaltete er bas Eruchsessenamt, während 
er sic bei ber Krönung bes Kaisers (12. Februar) wegen ber Einmischung bes kur- 
pfälzischen Wahlbotschafters ostentativ zurückgezogen ßatte. Hm 12. März beglaubigte
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Kaiser Karl VII. seinen bevollmächtigten Minister Franz Ernst beim Schwäbischen Kreise 
zu Verhandlungen mit demselben und ernannte ihn am 20. Mai zu seinem wirklichen 
kaiserlichen Seheimen Rat. Am folgenden Cage schickte er ihn an den Herzog von 
Württemberg, damit er am dortigen Hofe die Politik des Kaisers unterstütze, besonders 
aber die Bewilligung „einer erträglichen Geldhilfe an Römermonaten" erwirke. Serner 
handelte es sic um die von Württemberg angetragene Nustaufchung Aömpelgards gegen 
vorderösterreichische Lande und um Verhandlungen mit deputierten aus Konstanz; diese 
Stabt sollte eine Besatzung einnehmen und dem Reiche wieder zurückgegeben werden. 
Huf der Kreisversammlung zu Solingen am 24. Juli machte der Sraf im Huftrag bes 
Kaisers ben Dorschlag, eine Defensivassoziation zwischen bem Schwäbischen und Fränkischen 
Kreise zustande zu bringen; ber Bayerische sollte bann auc einverleibt werben. Ihm 
arbeitete von österreichischer Seite ber Sraf Cobenzl entgegen. Es war schwer, ben 
Schwäbischen Kreis bei ber Neutralität zu erhalten. Man unterschob bem Kaiser ben 
Plan, er wolle bem Hause Nourbon bie ber österreichischen -Erbfolge zugehörigen ita- 
lienischen Lande zuteilen unb bas von Frankreich erhaltene Selb zur „Anzündung eines 
Univerfalfriegsfeuers" verwenden. Endlich verbreitete man von Osterreic aus bas 
Serücht, ber Kaiser wolle bie Reichsversammlung unterdrücken unb insbefonbere bie 
katholischen Erzstifter säkularisieren, dies trieb viele Stänbe ber Partei Österreichs zu. 
Hm 12. Februar 1744 erhielt Sraf Wurzac ben kaiserlichen Huftrag, beim Schwäbischen 
Kreis ein Segenpromemoria gegen ben österreichischen Freiherr von Palm zu übergeben 
unb bie Bewegungen dieses Herrn zu überwachen. Auszerdem erliess ber Kaiser am 
15. Februar ein Zirkularschreiben für diesen Zweck. Wie hoc ber Kaiser ben Reichstag 
stelle, fei baraus abzunehmen, daßz er bem Reiche bie Vermittlung in feinem Erbfolge- 
streit mit Österreich habe überlassen wollen; Österreich bagegen habe nicht eingewilligt, 
anerkenne überhaupt feinen Richter; Säkularisationspläne lägen bem Kaiser durchaus 
ferne. Hm 1. März übergab ber Cruchseßz bem verstärkten engeren Konvent zu Ulm ein 
Promemoria, worin er ben Kaiser rechtfertigt. Hm 7. April faubte ihn Karl an bas 
Hof lager bes Herzogs von Württemberg, damit er bort „mit möglichster Attention bas 
kaiserliche Interesse besorge, daßz wir künftig auf fein (bes Herzogs) uns standhaftig bei- 
behaltende gute Sefinnung in allweg zählen unb uns verlassen sönnen". His ber Kaiser, 
ber König von Preussen, ber Kurfürst von ber Pfalz unb ber König von Schweden (als 
Landgraf von Hessen-Kassel) bie sogen. Frankfurter Union (22. Mai 1744) geschlossen 
hatten, faubte ber Kaiser einige seiner Seheimen Räte in ber Qualität als bevollmäch- 
tigte Minister an verschiedene Höfe, so am 8. September ben Srafen Franz Ernst nac 
Stuttgart, Konstanz, Hugsburg unb Baden-Baden, der Sraf sollte zum Beitritt zur 
Union einlaben, etwaigen gegnerischen Sefanbten entgegenarbeiten unb über bie Stimmung 
biefer Höfe unb, was in Zukunft von ihnen zu hoffen, referieren. Alac ber Okkupierung 
bes Breisgaus durc bie Franzosen verhandelte er wegen ber Transportierung ber zu 
Freiburg eroberten Artillerie nac Donauwörth, wegen ber Verproviantierung ber Truppen, 
wegen verschiedener Klagen bes Schwäbischen Kreises über Neutralitätsverletjung. Noch 
am 2. Januar 1745 erhielt ber Sraf vom Kaiser bie Weisung, ba ber Anzug unb bas 
Stillager ber französischen Truppen sowohl am Xheinstrom als in Schwaben verschiedene 
Bewegungen hervorgerufen habe, solle er bafelbft beruhigen. Er scheint nac bem Tobe bes 
Kaisers bie bayerischen dienfte quittiert zu haben. Dom Schalt waren ihm noch 30 000 fl. 
rückständig, bereu unverkürzte Auszahlung ihm wegen seiner Verdienste am 10. April 1749 
angewiesen würbe. Fortan hielt er sich teils zu Wurzach, teils zu Wien auf, zumeist 
mit ber scheer-trauchburgijchen, waldseeischen unb waldburg-preuszischen Sache beschäftigt.

Von seinen vielen Kinbern interessiert uns besonders sein Sohn Joseph Franz 
wegen seiner grossen Semälbefammlung. Er ist am 29. November 1748 geboren unb 
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erhielt 1756 in der Kapelle des Klosters Schujsenried durch den Konstanzer Weihbischof 
Fugger die Consur. 1765 erlangte er ein Kanonikat zu Strasburg, von dem er durch 
den Domkapitular und ©rasen Christian Franz von Königsegg-Rotenfels Besitz ergreifen 
liess. Darauf begab er sic Studien halber nac Rom ins römische Seminar. Seit 1773 
hielt er sic in Köln auf. Dort war er seit 1763 Domizellar, besam jetzt auc ein Ka- 
nonifat an der Domkirche, wurde später auc Dekan daselbst und Dekan bei St. Sereon. 
Auszerdem besass er noc zwei einfache Benefizien. Den Ertrag dieser Stellen und ein 
Deputat vom Hause Wurzac verwendete er zum Erwerb von Semälden. Der Aufent- 
halt in Rom, seine Stellung in Köln, sein Verkehr mit den Aliederlanden (zwei feiner 
Schwestern hatten ©rasen von Salm-Reifferscheid geheiratet) hatten feinen Kunstsinn geweckt 
und entfaltet. 1783 war seine Sammlung bereits in Wurzach. 1784 waren es 511 Se- 
mälde, zu 176000 Sulden angeschlagen, und immer tarnen noc neue dazu. Er hatte 
den weitausschauenden Plan, zum ©lange des Laufes Waldburg mit kaiserlicher Geneh- 
migung zu Wurzac eine Kunstakademie zu errichten. Im Anschlußz an die Semälde- 
galerie sollte eine Zeichen-, Alaler- und Kupferstecherschule erstehen. Am 30. Kovember 
1790 schenkte er die ganze Sammlung feinem Bruder, dem regierenden ©rasen Eberhard 
Ernst. Er behielt sic vorläufig noc die freie Verfügung vor; später sollte die Samm- 
lung Fideikommiszgut des Hauses Wurzac werden. Zum Salerieinspektor engagierte er 
1793 den Professor Keller von Düsseldorf auf drei Jahre. Es tarnen nun aber trübe 
Reiten für den Domherrn. Durch die Revolutionskriege gingen ihm die Einkünfte seiner 
Präbenden verloren; die Sammlung wurde vor den Franzosen nac Wien geflüchtet, 
wo sie 1796—1802 verblieb. Der Domherr begab sic 1802 selbst nac London, um 
einen Käufer zu suchen; er hatte noc 130 000 Sulden Schulden auf den Gemälden. 
1803 würbe auc bie Sammlung, aus mehr als 1000 Originalgemälden ber flämischen, 
niederländischen, deutschen, französischen und italienischen Schulen bestehend und von 
den Professoren ber Akademien zu Düsseldorf unb Dresden auf mehr als 1 500 000 Wiener 
Sulden geschätzt, nac England geschafft. Ende 1804 hatte er einen beträchtlichen Teil 
seiner ©emälbe versauft, ein Seil ging in flammen auf; ein weiterer Seil fam von 
London wieber nac Wien zurück. Kurz vor feinem Sobe verlauste ber ©raf, ber in- 
zwischen Propst zu Aikolsburg in Mähren geworben war, den Rest ber Sammlung an 
bie ©emälbegalerie zu Darmstadt. Er starb am 28. Dezember 1813 zu Wien „in miseria“12).

©rossen, aber sehr zerstreuten Besitz im heutigen württembergijchen Oberschwaben 
hatte namentlich bas Erzhaus Österreich. Diel bavon war freilich verpfändet ober als 
Lehen hingegeben; viel aber verwaltete Österreich selbst. Zum unmittelbaren Landesherr- 
lichen ©ebiete gehörte bie Landvogtei. Alac einer Seelenbeschreibung von 177113) 
umfasste sie folgende Ortschaften (mit ber Zahl der Häuser unb Einwohner):

Marktflecken Altdorf (247; 1302), Ober- unb Unterwarthausen unb Röhr- 
wanger Hof (45; 345), Rißzegg (18; 110), Hochdorf (2 6; 162), Oggelshausen (5 0; 343), 
Eiefenbac (43; 264), Aszmannshardt (48; 279), Birkenhard (31; 195), Langenschem- 
mern unb Aufhofen (88; 515), illettenberg (25; 165), Buszmannshausen (46; 310), 
Walpertshofen (21; 123), Orsenhausen (5 2; 306), Dogtei Ingoldingen (54; 386), Gericht 
Reute (8 3; 383), Hausen ob Urspring (48; 286), Schmiechen (43; 247), Sotzenhausen 
(2; 14), Allmendingen (20; 146), Hausen ob Allmendingen (4; 37), Blienshofen, Hiebers 
hofen unb Schwörzkirc (16; 32), Alasgenstadt (5; 33), Schaiblishausen (13; 105), 
Schelklingen (88; 5(8), Munderkingen (201; 1256), Deppenhausen (6; 41), Algershofen 
(4; 6 8), Berg (47 ; 2 65), Emerkingen (13; 8 0), Riedlingen (182 ; 1209), Erisdorf 3 5; 
274), Möhringen (2c ; 160), Aderzhofen (9; 6 2), Walbfec (179; 1236), Dinnenried (8; 5 3), 
©raben (7; 38), obere Landvogtei: Engerazhofen, Sebrazhofen, Srünenbach, Heggel- 
bad), Herlazhofen, Alerazhofen, Ottmannshofen, Cautenhofen, Urlau, Willerazhofen, 
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Wuchzenhofen (zusammen 587 ; 3613), Sijchbac am Bodensee (218; 1440), Dürrnast 
(201; 1023), Bergatreute (169; 846), Geigelbac (8 3; 546), Pfärric (161; 900), 305- 
negg (182; 927), Grünkraut (171; 911), Zogenweiler (61; 379), Eichac (94; 421), 
Woltertsweiler (6 9; 503), Boschen (179; 798), Schindeldach (45; 267), Schujien (5 2; 
317), um Altdorf (164; 970). 14) Die ganze oberschwäbische Sandvogtei Jählte aljo bd- 
mals 4270 Häuser mit 2 5 2 66 Einwohnern.

In dieser Beschreibung sind die fünf 3 o n a u st ä d te 15) Sengen, Alunderfingen, 
Riedlingen, Saulgau und Waldsee bereits eingerechnet, obwohl sie innerhalb der tanb^ 
vogteiverwaltung bis zu einem gewissen Grade ein Sonderdasein führten, grüner den 
Eruchsessen als Mannsinhabung überlassen, lösten sic die Städte 1680 mit eigenem Selbe 
aus und tarnen wieder ganz unter österreichische Hoheit. Die alten kaiserlichen Privis 
legten, die fast den Stadtrechten gleichkamen, wussten die Doncujtädte im Kampfe gegen 
die pranoherrichaft zu wahren; sie hatten Mlarktrecht und nahmen Bürger auf, waren 
von fremden Gerichten befreit und erhielten im Laufe des 15. Schrhunderts aueb den 
Blutbann. Der landesherrliche Beamte, der Ammann, trat an Bedeutung allmählic 
hinter dem Bürgermeister zurück, vollends, als seit 1587 die Wahl des Stadtammanns 
dem Rate freigegeben war. Der Kat bestaub aus 12 alitgliedern, ebenso bet kusichyß: 
Der Ammann hatte den Blutbann unb würbe jährlich, durc ben Bürgermeister und Kat 
gewählt. Aac ber Ablösung ber Pfandschaft führte Österreich einen Bnfpettionsbeamten 
ein, ber ben jährlichen Ratswahlen anwvohnen unb auc bie sonstigen öffentlichen An- 
gelégenheiten ber Stabte überwachen sollte. Diese Beamtung würbe wegen bes Xiber: 
tandes ber Stabte um 1700 zwar aufgehoben, aber nicht lange nachher ein taijerlicher 

Stabtvogt (Saulgau 1722) ober ein Landwaibel (Walbfec 1730) an bie Spitze bes Ge
meinwesens gestellt. Auc würbe ber Stadtschreiber durc einen rechtskundigen „Kanzlei: 
Verwalter" ersetzt. Als die vorderösterreichijche Verwaltung 1750—52 neu organisiert 
würbe, tarnen Walbfee, Riedlingen unb Munderkingen unter bas f. t. Oberamt ber 
Lanovogtei zu Altdorf, Mengen unb Saulgau unter bas Oberamt ber Sandgrajichait 
HeUenburg zu Stockac zu stehen. Die Rechte bes Magistrates erfuhren eine gan er: 
hebliche Einschränkung; alle wichtigen Beschlüsse würben einer städtischen Deputation 
überwiesen unb unterlagen ber oberamtlichen Genehmigung; ben gelehrten Kanzlei- 
Verwalter stellte ber Sanbesfürft selber an. Eine Rebellion in Wunbertingen zur Rieder- 
herstellung ber alten Verfassung (17 60) würbe von ber österreichischen Kcgicrung schwer 
geahndet und bas Strafurteil 1764 auc den andern Städten nzum abschreckenden Bev 
spiel unb heilsamer Warnung" zugestellt. Weitere Einschränkungen brachte bas Sahr 1786 : 
bem Bürgermeister unb Kat würbe zur Handhabung ber Serichtsbarkeit ein Sondifus 
an bie Seite gestellt. Der Magistrat bestand nunmehr aus bem sog. inneren unb Äußeren 
Kat unb einer Deputation ber Bürgerschaft. So waren bie alten Freiheiten ber Donau: 
stäöte immer mehr ben Uniformierungsbeftrebungen der österreichischen Kcgicrung zum 
Opfer gefallen. Die landesfürstlichen Vcrorbnungen bezüglich ber Schulen, Gewerbe, 
Steuern trafen die Donauftäbte in gleichem Mlasze wie die Landvogtei.

Kuper ber Sandvogtei unb ben Donauftäbten hatte Österreich viele sehen an 
Kbclige, Stabte, Klöster unb private hingegeben. 3m Jahr 1789 veranstaltete bie 
Kcgicrung eine Untersuchung ber Lehen unb Lehenleute. Außer ben schon genannten 
Lehen bes Hauses Walbburg ergaben sic folgende:

Die Herrschaft Erbach, 16) feit 1622 den Freiherren von Ulm überlassen; bie Bern 
sehnst Berg17) bei Ehingen, feit 1681 in ben Händen ber Scheuten von GafteU; bas 
Kmt Bierftetten,18) seit 1746 von ben Eruchsessen zu Scheer ben Grafen von Königsegg: 
Aulendorf abgetreten unb von biefen 1788 an bas Stift Buchau verkauft; bas Gericht 
Kcutc,19) bas bem Stift St. Peter zu Walbfee gehörte unb nach beffen Aufhebung (784) 
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an die Trafen von Waldsee verkauft (1788) würbe. Das obere und untere Schlößzlein 
zu Srüningen unb das ganze Dorf mit aller Obrigkeit besaßen die Hornstein, ber Blut- 
bann aber war Reichslehen. Schloß unb Dorf Heudorf (Riedlingen) hatten die Frei- 
Herren von Stotzingen inne mit bem Blutbanne als Reichslehen, verkauften aber die 
Herrschaft 1790 an Caris; zum Lehen gehörte auc bas Patronatsrecht ber St. Oswald- 
Kapelle zu Heudorf unb ber Sroßz- unb Kleinzehnte zu Aderzhofen, ben aber bie ge- 
nannte Kaplanei bezog. Buszmannshausen 20) war durc ben Cod des lebten weltlichen 
grellerm von Rodt bem Erzhause heimgefallen, würbe aber 1791 an bie Hornstein 
verließen, bie Söffingen 21) bas Jahr zuvor ebenfalls an Caris versauft hatten. Die 
Hornstein-Söffingen besaßen als österreichijches Lehen „das Burgstall auf bem Zujsen, 
welches schon a saeculis her ruiniert ist unb zur Zeit (1789) nur in einem alten, zer- 
fallenen Mauerstoc besteht", ferner bie sog. amelhausischen (371/2 Säubert Ackerfeld) 
unb ecklingischen (etwa 200 Tauchert Waldboden) Hüter (wo?) unb bie Feste Vittelschießz 
(jigmaringisch) mit Sischensgerechtigkeit ^li Stunde weit ber Tauchert nach". Dieselben 
Herren Ratten zu Lehen: in Zollenreute (im Landvogteiamt Schindelbach) eine halbe 
Mahl- unb Sägmühle, einen Hof von sechs Jauchert Ackerfeld unb ein Schupflehen- 
bauseben; zu Dogeifang einen Hof von 47 Jauchert Ackerfeld unb 320 Mansmad Matt- 
selber, von welc letzteren jedoc faum 1/3 genutzt werben sann, endlich ein 1787 neu- 
erbautes Häuschen mit Sarten. Die Freiherren von Ratzenried besaßen als jurisdiktions, 
loses Lehen einen Hof, ein Burggeseßz unb Behausung, zwei Jauchert Hcker, bie Brunwies 
unb eine Fischgrube, alles zu Seragreute in ber Reichsgrafschaft Eglofs, „wobei zu 
wissen, daß bas Burggeseßz von unvordenklichen Zeiten her nicht mehr existiert": Das 
Sut zu Linzgis in ber Reichsgrafichaft Eglofs unb vier Sütlein zu Simmerberg in ber 
Trafichaft Erauchburg war in ben Händen ber Freiherren von Torben zu Ringenberg. 
Die Freiherren von Rehling zu Bettenreute hatten einen See, ben Burgbau unb Kirchen- 
Tat zu Zußdorf, 22) zwei Höre unb eine Rühle zu Ringenhausen als österreichisches 
Alannlehen. Weniger als ber Adel waren bie Stâbte an ben österreichischen teilen be- 
teiligt. Schelklingen 3. 3. hatte bas Blutbannlehen unb bas Jägerlehen (18 Jauchert 
Ackerfeld, 3 Cagwerk Wiesen unb 4 Mlittlen Krautgarten); Wangen hatte bas Sut unb 
ben Hof zu gelb (4 Selben unb 40 Winterfuhren), ben Hof zu Ruthen (bayer.) an 
ber Leiblach, bie Dogtei, bas Dogtrecht unb ben Kirchens at samt bem Patronatsrecht 
unb bem Wittum zu Aliederwangen. Das Lehen zum Hirscher (Bodnegg), bas Schloßz- 
gut zu Sigmarshofen (Hrünkraut) unb ein Sütlein zu Wannenhäusern (Ettenkirchen) 
waren in Privathänden. Don ben Klöstern befassen Weiszenau „bie hochmalefizische unb 
illimitierte niebere Serichtsbarkeit" innerhalb ber Ringmauern bes Klosters, Kreuzlingen 
„ben über seine Reichsherrschaft Hirschlatt vom Erzhaus ersäuften Blutbann unb kleine 
Jagdbarkeit".28)

Schon früher, aber auc in ber zweiten Hälfte bes 18. Jahrhunderts, war Oster- 
reich bemüht, seine Rechte nicht nur zu erhalten, fonbern auc nac Möglichkeit auszu- 
dehnen. Die Landvogteibeamten suchten immer wieber an ben alten Derträgen zu 
rütteln, regten Bereitungskommissionen an, unb bie vorgesetzte Regierung wusste bie 
Alachbarn durc langwierige Prozesse mürbe zu machen.

Aluc gelang es bem Hause Österreich, fein schwäbijches Sebict durc Kauf zu 
erweitern. Die Srafen von Woutfort besaßen um jene Zeit nur noc bie Herrschaft 
Cettnang (Stabt Cettnang; Landwaibelamt mit Sannau, Kaltenberg unb Antermecken- 
beuren; Amt Aleukirc mit Slunau; Amt Langnau unb Amt Hemigkofen), die Herrschaft 
Argen (Hinter Oberdorf, Langenargen unb Alonnenbach) unb bie reichsritterschaftliche 
Herrschaft Schomburg. Dieser an sic wertvolle Besitz war aber mit großen Schulden 
belastet, unb bie Inhaber, an glänzende Hofhaltung von früher her gewohnt, verstauben 
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nicht, dem finanziellen Ruin zu wehren. Aloc Sraf Ernst (1700—59) besaß großes 
Ansehen und war Kondirektor des schwäbischen Srafenkollegiums, trotzdem bereits eine 
kaiserliche Kommission über das Schuldenwesen des Hauses Montfort eingesetzt war. 
Der Kardinal Damian Hugo von Schönborn schoßz als Bischof von Speyer (er war zu- 
gleich Bischof von Konstanz) 150000 fl. vor, wofür ihn Sraf Johann Jakob von Zeil 
im Hamen des Kaisers in die Herrschaft Argen und in das Amt Hemigkofen feierlich 
immittieren sollte. Da der Kardinal aber schon am 19. August 1743 starb, immittierte 
der Sraf am 23. Oftober die Mandatare des Domkapitels von Speyer. 1744 streckte 
der neue Fürstbischof von Speyer weitere 50 000 fl. vor. Doc es wollte nicht er- 
klecken. Am 19. April 1755 begab sic Sraf Franz Anton von Zeil im Huftrage des 
Kurfürsten Mar Joseph von Bayern nac Cettnang, um, wie schon früher schriftlich

Schloß Tettnang

so jetzt mündlich mit dem ©rasen von Montfort zu verhandeln und von ihm die Herr- 
schaft ober ben Ort Langenargen zu einer Salz- und Fruchtlegestatt durch Kauf ober 
Pfand zu erwerben. Bayern war es nicht so fest um die Herrschaft als um Erlangung 
eines bequemen Hafens und um Erschlieszung neuer Absatzwege für feinen Salz- unb 
Sruchthandel zu tun. Allein ber Sraf von Montfort hatte sic bereits in Unterhand- 
lungen mit Osterreic eingelassen unb muszte vorerst die Hntwört von Wien abwarten. 
Hm 6. Suni schrieb er bem Truchsessen, ba^ Osterreic feine Vorschläge angenommen 
habe.24) Dieses machte bem schwer verschuldeten ©rasen ein Anlehen von 500 000 fl.25) 
Eben im Jahr 1755 erwarb Osterreic die einst montfortische, feit 1640 fuggerische 
Herrschaft Wasserburg,26) unb bie Anleihe ist nur verständlich aus ber Tendenz, die 
Hand auf ben ganzen Besitz des Laufes Montfort zu legen. Österreich trat benn auc 
allen anderwärtigen Veräußerungen entgegen. Die ©rasen hatten bie hohe Serichtsbar- 
feit über einige Eigentumsorte ber Stadt Lindau. So zäh sie früher ihr Recht gegen 
bie Stadt verteibigt hatten, so suchten sie cs von 1755—75 immer wieber an Lindau 
gegen ©elb abgutreten.27) Dem widersetzte sic Osterreic mit ber Begründung, baß es 
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sic um kaiserliche Lehengüter handle. Ebenso verhinderten sie 1768 auch den Verkauf 
der Herrschast Langenargen an Bayern, das 800 000 fl. geboten hatte. Der letzte 
regierende Graf Fram Raver und sein Bruder Anton, Seneralmajor des Schwäbischen 
Kreises, sahen sic bei den auf 1150 000 fl. angelaufenen Schulden genötigt ihren Bejitz 
zu verkaufen. Der Kauf geschah am 13. August 1779, die Bejitzergreijung am 22. Au- 
guft 1780. Graf Franz Raver starb schon am 2 3. März 1780 zu JHariabrunn, Sraf 
Anton am 2. Dezember 1787 zu Cettnang. Damit war das Haus Montfort erloschen. 
Österreich bildete aus dem neuerworbenen Besit ein eigenes Oberamt.

Schwäbijch-Österreic war dem oberösterreichischen Kreise zugeteilt und stand unter 
der vorderösterreichischen Regierung zu Innsbruck. Ein rasches Zusammenwirken zwischen 
der Regierung und den Stäuben Schwäbijch-Österreichs war bei der grossen Entfernung 
des Regierungssitzes sehr erschwert. Deswegen würbe durc eine Verordnung ber Kaiserin 
Maria cherejia Schwäbijch-Österreic 1752 ber Regierung in Freiburg ungeteilt Der 
Geschäftskreis ber Regierung würbe bafelbft getrennt. Die Sustizpflege samt bem breis- 
gauischen Lehenhof blieb in Freiburg, ein Teil aber unter bem Kamen ber f. f. Re- 
Präsentation würbe nach Konstanz verlegt. Die politischen, kameralamtlichen und itän- 
bischen Angelegenheiten waren ®egenftanb des Wirkungskreises ber letzteren. Doch schon 
1759 würben die Stellen unter bem Kamen ber K. K. Regierung unb Kammer in Srei- 
bürg wieder vereinigt. Im Jahr 1782 würbe zu Freiburg für die politischen Ange- 
legenheiten ber Dorlande eine eigene Landesregierung unb Kammer, für die Justizsachen 
aber eine ganz neue Appellationsstelle errichtet. 1790 würbe letztere nach Wien verlegt; 
doch würbe für die Dorlande wieder eine andere Stelle unter bem Kamen „Vorder- 
österreichische Landrechte" geschaffen. 28)

Die K. K. Legierung suchte Landwirtschaft, Gewerbe unb Schulen zu förberm 
Durch ein kaiserliches Reskript vom 13. August 1763 würbe ber Regierung zu Sreiburg 
aufgetragen, bie Pferdezucht in den Dorlanden einzujühren unb durc alle Sittel empor 
zubringen; es würbe ein allgemeiner Prerdebejchrieb angeordnet; bie Dorlande würben 
in Distrikte eingeteilt unb jedem eine Anzahl mutterftuten zugeteilt. 1732 würbe im 
Ried zu Walbfee, 1752 zu Saulgau Dorf zu stechen begonnen. Seit 1763 würben 
Versuche mit bem Seidenbau gemacht. Kaiser Joseph II. begünstigte bie Vereins 
ödungen, förderte ben Kleebau unb bie Stallfütterung. Unter ihm würbe auch bei 
Anbau ber Kartoffeln in Schwaben allgemein. 3n sämtlichen Stäbten war bas 
Gewerbe unb bas Zunftwesen ziemlich entwickelt. Um 1780 würbe ber Handel mit 
Musselinstickereien ins churgau in Oberschwaben, namentlich auch in Aiengen unb 
Walbfee, schwunghaft betrieben. Selbstverständlic mussten bie Vorlaube ihr Salz aus 
Tirol (Hal bei Innsbruck) beziehen; doc betrieben bie Donaustädte ben Salzhandel 
meist in eigener Verwaltung; Faktoreien befanden sic 1802 in Riedlingen, Ehingen 
unb Walbfee. 20)

Schulordnungen finb besannt aus Munderkingen 1744, aus Wieblingen 1747/48; 
nac letzterer würben bie Lateinschüler von ben deutschen Schülern getrennt unb waren 
alle Kinber bis zum 13. ober 14. Lebensjahr zum Schulbesuch verpflichtet. In der Solge 
hält bas Schulwesen in ben Vorlauben gleichen Schritt mit bem österreichischen, »zur 
Wiederaufhelfung ber zur Erziehung unb Unterrichtung ber Tugend gewibmeten, in 
Verfall geratenen inländischen frommen Stiftungen" würbe bie Vornahme einer allge- 
meinen Hauskollekte in den deutschen Erblanden angeorbnet unb 1764 bas Direttorium 
ber Landstände zu Ehingen angewiesen, diese Kollekte auch in ben schwäbijch-österreichi- 
sehen Gebieten vorzunehmen. 1775 folgte ein „Zormaljchulinstitut" für sämtliche öfters 
reichische Erblande unb eine Verlass enschaftssteuer zugunsten ber Schulen, 1782 bie „Alor- 
malschule". 3m nächsten Sahre würbe bie Errichtung von Schulen nicht nur in Pfarreien 
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und Lokalkaplaneien angeordnet, sondern auc da, wo im Umkreis einer halben Stunde 
90 bis 100 schulfähige Kinder vorhanden seien. 30)

Zu Schwäbijch-Osterreic gehörte auc die Stadt Ehingen a. 3. Sie war der 
Fauptversammlungsort und Sit des landständischen Direktoriums. Sewöhnlic ver- 
sammelten sic nicht mehr die Abgeordneten aller 60 vorderösterreichischen Stände, son- 
dern nur mehr die Abgeordneten der vier Direktorialstädte (Ehingen, Rottenburg [Hohen- 
berg], Radolfzell [Alellenburg], Munderkingen, später auc Sünzburg [Bargau]) und drei 
Landschaftsdeputierte. Diese bildeten den im Juni und November zusammentretenden 
ordinären Konvent, welcher zuweilen durch deputierte der beträchtlicheren Steuerzahler 
verstärkt, selten zu einem Konvent aller 60 Stände ausgedehnt wurde, der Wirkungs- 
kreis der Landstände umfaßte Sesetzgebung, Steuerwesen, Militär, Landesverfassung und 
Landesökonomie, die Seuersozietät, das gemeinsame Zuchthaus in Buchloe. 31)

Für ein geordnetes St euer wesen32) waren die Srundlagen geschaffen worden 
durch Vermessung der Felder und Wiesen in den Jahren 1683 bis 1735 und durch Zäh- 
lung der Häuser, Gewerbe und der Qualität der Felder, das ganze vorderösterreichische 
Schwaben würbe in ZOO Selben (später Katen genannt) eingeteilt Sc 100 Jauchert 
grundeigene, je 150 Saniert erblehenbare ober zinseigene, je 200 Jauchert fallehen- 
bare Acker bildeten eine Sölb; ähnlich war es bei ben Wiesen, wobei eine zweimädige 
gleich einer einmädigen galt. 3c 100 Häuser in ber Stabt ober 200 auf bem Lande, 
je 125 gewerbetreibenbe Bürger ober 200 Kauern machten ebenfalls eine Sölb aus. 
Kutjungen an Holz, Weiden, Zoll, Amgeld, Bürgerrecht, Zinsen, Fischgerechtigkeit usw. 
würbe nac bem Reinertrag von 100 Jauchert Äckern (nämlich 7 Schöffel Dinkel und 
41/2 Scheffel Haber) angeschlagen unb als eine Sölb besteuert. Ehingen z. 3. zählte 25, 
Munderkingen 14, Riedlingen 21, Schelklingen 3 Sölden. Wie im Reiche bzw. im Kreise 
ber Römermonat, so war hier bie Sölbe ber Fusz, nac bem bic Steuern verteilt wur- 
ben. diese Steuer hießz bie Kustis al steuer.

daneben bestand bic sog. dominifalfteuer, 1766 von ber Kaiserin Maria 
Theresia eingeführt. Sie umfaßte erstens bie Steuer, nac bem Reinertrag berechnet, 
von ben adeligen Sütern unb Häusern, desgleichen ber Klöster unb geistlichen Korpora- 
tionen, zweitens bie Steuer ber niederen Seistlichkeit sowohl von Srund unb Boden, 
als auc von Besoldungen, Kompetenzen, Aebeneinnahmen. der Bischof von Chiemsee, 
Sraf Franz Karl v. Crauchburg, beklagte sic am 25. November 1768 bei bem Freiherr 
v. Summerau, Präsidenten von dorberöfterreich, ba^ von ber österreichischen Manns- 
inhabung Bussen bie Dominikalsteuer geforbert würbe. der Freiherr antwortete: der 
Srund, warum bic Kaiserin bie Dominikalsteuer eingeführt unb von allen ihren Erb- 
lanben erhebe, fei fein anberer als ber landesfürstliche Schut, welchen ber Herr so gut 
wie ber Bauer genieße; daher sei es auc billig, baß letzterer nicht allein, fonbern auch 
ber erstere zur Unterhaltung ber zahlreichen Armee beitrage; deshalb bleibe auc bic 
Mlannsinhabung ber vorderösterreichischen Herrschaft Bussen ebensowenig wie andere 
von ber Dominikalsteuer ausgenommen.33) diese „Herrensteuer" führte zu verschiedenen 
Zwistigkeiten, weil Österreich sie nicht bloß in seinem Territorium, fonbern auc in allen 
österreichischen Pfandschaften unb Mlannsinhabungen erheben wollte unb deswegen bie 
Frage nac ber Territorialgewalt in solchen Gebieten aufwarf unb diese Gewalt bzw. 
bic entsprechende Steuer beanspruchte, der Altdorfer Wald gehörte ben Truchsessen 
unb ber Stabt Kavensburg. Erstere besaßen ihn als ein Reichsmannlehen; letztere 
hatte bas Oberforstamt unb Waldgericht. Alac unb nac beanspruchten auch bic Alach- 
barn eine Holzgerechtigkeit, bic man ihnen anfangs aus Snade unb gegen ein Wald- 
gelb zugestand. Endlich mischte sic auch die Landvogtei barein unb erlangte durch Der- 
träge unb namentlich durc bie „Interimsmittel" von 1599 gewisse Rechte am Altdorfer



412 Elfter Abschnitt.

Wölb.34) Alun forderte die Landvogtei auf einmal von Wolfegg und ber Reichsstadt 
Ravensburg die österreichische Dominikalsteuer, weil ber Altdorfer Wald eine „Apperti- 
nenz" der Landvogtei sei, stellte einseitig durch einen Peräquator nac einem offenbar 
übertriebenen Ansatz ben Wert ber Waldesnutzung und die Session fest unb sperrte bie 
Waldesnutzung, so daßz Wolfegg unb Ravensburg feit 1769 nicht einmal mehr das zu 
ihrem Sebrauc ausgeschiedene Brennholz holen sonnten. Der Sraf v. Wolfegg hatte 
deswegen 1773 feinen Oberamtmann Prielmaier nac Wien gefanbt. Dieser verfasste 
eine Eingabe, bie ber vorderösterreichischen Regierung zur Gegenäusserung übergeben 
wurde. Walter, Agent beim Reichshofrat, schreibt dem Oberamtmann am 23. Juli 1774, 
betreffs des Altdorfer Walbes werbe man auc beim Kaiser als bem obersten Lehen- 
herrn nicht viel ausrichten; man solle sic an ben Reichshofrat wenden, um wenigstens 
zu einem Kompromiß zu gelangen. „Österreich ersönnt einmal feinen Richter als zu- 
weilen, doc sehr schwer unb gar selten, durch geschickte Negotiation judicem impartialem. 
An bie Legierung zu Freiburg ober sonst eine österreichische Stelle bars man sic von 
feiten Wolfeggs ober Ravensburgs in via juris durchaus nicht wenben.“35 Damit ist 
bie tatsächliche Situation gezeichnet, in ber sic bie oberschwäbischen Stäube befanben. 
Besonders waren es bie Truchsessen unb unter diesen namentlich bie Grafen v. Walbfee, 
bie durc Österreich Anfechtungen erfuhren. Um bie Serritorialfteuer zu rechtfertigen, 
griff bie Regierung in Freiburg bie Frage nac ber rechtlichen Aatur ber Mannsinha- 
bungen auf unb behauptete, in ben Verpfändungen unb bei ber Umwandlung in Manns- 
inhabungen sowie in ben Ablösungstraktaten von 1680 fei nirgends von bem ius terri
toriale bie Rede, also habe Österreich auch nie barauf verzichtet, folglich stehe ihm 
bas Recht zu, bie 3 ominifalfteuer in ben Mannsinhabungen einzuziehen.

Don ber Geistlichkeit unb von ben Klöstern erhob Österreich auc eine Erbschafts- 
steuer. Als ber Fürstbischof von Chiemsee bie Mannsinhabung Puffen geerbt hatte, 
belegte bas nellenburgische Amt zu Stockac bie Herrschaft mit Arrest, um diese Steuer 
von bem geistlichen Erben zu erzwingen. Das Kloster St. Georg zu Ssnp hatte sic 
ein für allemal von ber österreichischen Dominikal- unb Erbschaftssteuer ausgelöft, 
bamit aber auch inbireft bie österreichische Cerritorialhoheit anerfannt, wogegen Zeil 
am 16. Juni 1775 beim Schwäbischen Kreis zu Ulm Klage erhob.

An inbireften Steuern erhob Österreich namentlich bas Umgclb von Bier unb 
Wein. Darüber bestauben viele Klagen, unb bie Wirte wünschten, baß bas Umgelb in 
Ober- unb Aiederschwaben ber Landschaft abmobiationsweis überlassen werbe. Huf 
kaiserliche Ratifikation fam am 5. Hpril 1751 zu Konstanz zwischen Anton Thaddäus, 
Freiherrn von Summerau, Dogt auf Altensummerau, kaiserlichen Direktorialrat in Wien 
unb Kommissär in ben österreichischen Dorlanden, unb Johann Baptist Aenning, Land- 
schaftseinnehmer in ber Landvogtei Schwaben, als bem Vertreter ber Landschaft, ein 
solcher Pertrag zustande. Der Landschaft wirb bas Umgclb in ber Landvogtei einschlies- 
lic ber nach Konstanz gehörigen Hälfte von bem Flecken Altdorf unb von Eriskirc 
überlassen, jedoc mit Ausnahme bes ber schwäbisch-österreichischen Landschaft in Ehingen 
zuständigen Maßzpfennigs unb Bierhellers. Die anbere Hälfte bes Umgelbes vom 
Flecken Altdorf gehörte bem Flecken selbst; bie Hälfte bes Umgelbs zu Erisdorf bezog 
bie Stabt Buchhorn. Die Landschaft bezahlte jährlich 2100 Gulben in bas Rentamt zu 
Altdorf. Wie ber Landschaft eine Kopie ber Ulmgeldsregister ber letzten drei Jahre vom 
Rentamt geliefert werben mußte, so hatte auch die Landschaft bie Register zu produ- 
zieren, bamit Österreich bie Auf- ober Abnahme ber Steuer ersehen unb dementsprechend 
bei einer etwaigen Verlängerung bes Vertrags vorgehen sönne. Während ber Ad- 
modiationszeit fommt ber Landschaft auch bas Brennholzquantum zu, welches ber 
jeweilige Weinschreiber nac alter Observanz aus bem gemeinen (nicht aus bem herr- 
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schastlichen) Altdorfer Wald zu empfangen hat. Ulmgelds- und Konjiskationsstrajen unter 
drei prund Schilling gehören ber Landschaft. Bit eine Strafe aber höher, so fällt je 
ein Drittel der landesfürstlichen Herrschaft zu Handen des Rentamts, der Landschaft 
unb dem Denunzianten zu. Der Vertrag ist auf sechs Jahre geschlossen; beide Seile 
haben aber nac drei aber sechs Jahren das Recht, unter Einhaltung einer halbjährigen 
Kündigungsfrist zurückzutreten. Geschieht dies nicht, so hat es auch über die sechs Jahre 
hinaus bei biefem Vertrag fein Bewenden.36)

Am 8. April \7c2 erließ Maria Theresia eine neue Maßzpf ennig- unb Bier- 
hell er ordnung für bie schwäbisch-österreichischen Lande. Von jeder ausgeschenkten 
unb verkauften Maß Bier sollte ein Heller, von einer Mas Wein ein Pfennig erhoben 
werden, unb zwar nicht bloß von Wirten unb Brauern, fonbern von allen, die solches 
Getränt nach ber Masz verkauften (Gesellschaften, Herren- unb Zunftstuben usw.).37)
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huhenbrrg

Rottenburg

Thie Srafjchaft bzw. Herrschaft Hohenberg zerfiel im allgemeinen in zwei Ceile, 
I in einen oberen und einen unteren, die durc hohenzollerisches und württem- 

• bergisches Gebiet getrennt waren. 3n der oberen Srafichaft, welche mehr zur 
Donau hinneigte und welche namentlich vom Herzogtum Württemberg, dem Stift Rotten- 
münfter, der Dompropitei-Konstanzischen Herrschaft Konzenberg, der Snöber gischen Herr- 
schaft Mühlheim, dem Fürstenbergischen und der stist-buchauijchen Herrschaft Strasberg 
begrenzt wurde, befanden sic der Lrsit des Geschlechts, die Burg Hohenberg auf dem 
Oberhohenberg (im jetzigen OA. Spaichingen) und die Orte Spaichingen, Schömberg, 
Zinsdor, Friedingen, ferner wird ihr meistens die namentlich durc reichsstädtijch- 
ritterschaftliches Gebiet von diesem Kerne getrennte Oberndorf-Schramberger Segenb 
beigezählt. In ber unteren Grafschaft, welche sic mehr um ben Aeckar ausdehnte unb 
welche fast ganz vom Herzogtum Württemberg, gegen Süden namentlich auc von Hohen- 
zollern-Hechingen unb reichsritterschaftlichem Besitz umgrenzt war, lag besonders bie be- 
beutenbfte Stabt ber Grafschaft: Rottenburg-Ehingen, au^erbem Horb. Die ganze Länge 
beiber Grafschaften würbe auf 6, bie Breite auf 2—3 Meilen geschätzt. Die Srafichaft 
zählte mit ben in unb an derselben gelegenen Orten ber Ritterschaft unb des Johanniter- 
erbens im Jahr 1789 40 832 unb 1804 48000 Einwohner.

Im Jahre 1788 würben tirolische Feldmesser zur Aufnahme einer neuen Landkarte 
ber Grafschaft Hohenberg nac Kottenburg gefanbt. Das Oberamt Kottenburg bat nun 
bas herzogliche Oberamt Sulz um bie Erlaubnis, „die diesseitigen Srenzen, Slüjse unb 



416 Elfter Abschnitt.

Straßen aufnehmen zu dürfen mit der Versicherung, daß diese Bewilligung als eine 
Sefälligkeit ersannt werbe und zu seiner Zeit präjudizierlic sein solle". Die herzog- 
liche Regierung war allerdings der Ansicht, daß bic Verfertigung einer solchen Karte 
unter ber Autorität eines so großen Staates nicht unbedenklich fei, befürwortete aber 
dennoc wie auc ber Seheime Kat bas Sesuc beim Herzog Karl Eugen. Doc dieser 
entschied: er gedenke demnächst „eine Abteilung bes herzoglichen corps de guides, 
welches sic bisher mit ber Aufnahme ber herzoglichen Lande beschäftigt habe, in die 
bortige Segenb zu beordern, um dasselbige ebenfalls auf bas gründlichste aufs Papier 
zu bringen"; davon werbe man bann bem Kottenburger Oberamt mit Vergnügen eine 
getreue Kopie zugehen lassen.

Das österreichische Sebiet in Schwaben, zu bem die Srafschaften Ober- und Klebers 
hohenberg gehörten, umfaßte nac ber neuen Landesteilung von 1742 Vorberöfterreid) 
ober bic österreichischen Vorlaube, b. h. den Kreisgau, Hohenberg, Markgrafschaft 
Burgau, Landvogtei Schwaben, Landgrafschaft Kellenburg und bic vorarlbergischen 
Herrschaften. Huc nac bem Verlust des Elsasses im Westfälischen Frieden waren 
diese Vorlaube für Osterreic von größter Wichtigkeit. Durc sie erstrebte es sic 
in ben Westen Europas und grenzte an Frankreich. Kardinalbischof Rodt von Konstanz, 
Maria Theresias Vertrauter, führte in einem Briefe an bic Kaiserin aus: „Vor den 
Soren Augsburgs begännen die Vorlaube unb erstrecken sic bis an ben Rhein, 
ihre Vermischung mit anbereu Territorien sei selbst ein Vorteil, denn sie autorisiere 
bas Erzhaus Österreich zu vielen in bic Staatskunst einschlagenden Unternehmungen, 
namentlich sönne man bas protestantische Württemberg dadurch in gewissen Schranken 
halten." 1)

Was bic Verfassung unb Verwaltung ber Vorlaube betrifft, so war ber Sit ber 
Sesamtregierung in Freiburg unb ber ber ständischen Repräsentation in Konstant be- 
ziehungsweise Ehingen a. D. Während aber im Kreisgau noc durchaus bic ständische 
Libertät im alten Sinne herrschte, bie Stabte nicht einmal einen ständigen Ausschuß 
hatten, fonbern Adel unb Prälaten allein bic Herrschaft innehatten, lagen bic Verhält- 
nisse in Schwäbisch-Osterreic ganz anders. 1) Die f ch wäbis ch - österreichischen Lande 
waren im ganzen durc 61 aus Stäbten unb Dörfern gewählte Stäube, bic bei 
einer vollständigen Versammlung Sit unb Stimme hatten, vertreten. Der Wirkungs- 
kreis ber gesamten Stäube, bic aber nur bei auszerordentlichen Selegenheiten zusammen- 
traten, umfaßte Sesetzgebung, Steuerwcfeu, Militär- unb Landesverfassung. Die ge- 
wohnlichen Landesgeschäfte würben durc bas landständische Direktorium unb einen 
engeren Landesausschuß (Konfeß) besorgt. Beide hatten ihren Sit in Ehingen a. D., 
bet ersten ber vier Direktorialstädte (Kottenburg, Radolfzell, Munderkingen, später Sünz- 
burg). Der landständische Direktor hatte einen Syndikus, Kanzler, eine Buchhalterei 
unb Einnehmerei unter sich. Der Landesausschuß bestaub aus einem Oberdirektor, ben 
Kanzleiverwaltern ber vier Direktorialstädte unb vier (brei) £anbfd)aftsbcputierten unb 
bilbete ben jährlich zweimal (Juni unb Kovember) zusammentretenden „orbinären Kon- 
vent". — Unter ber Kegierung zu Freiburg staub bas „Oberamt in Ober- unb Aieder- 
hohenberg" zu Kottenburg a. K., bas von berfelbeu „sowohl in politicis als civilibus, 
cameralibus et provincialibus bic Derhaltungsbefehle jederzeit zu erholen" hatte (Särth). 
Dasselbe bestaub seit 1729 aus einem Landvogt bzw. Hauptmann unb als dessen Stell
vertreter einem Statthalter, zwei Oberamtsräten, einem Rentmeister, je einem Hof- unb 
Landschreiber, einem Schultheis. Diesem hohenbergischen Oberamtsbiftritt waren unter- 
georbnet bic Obervogteien in Horb, Spaichingen unb Oberndorf, bic ehensherrschaft 
in Schramberg mit Wcrcnwag, bas Stadtschultheiszenamt zu Schömberg unb bie Justiz- 
beamtung zu Binsdorf.
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Crotzdem schon Kaiser Ferdinand III. nac dem Dreiszigjährigen Krieg und Leo- 
pold I. während des spanischen Erbfolgekriegs größzere Seldforderungen an die Dorlande 
gestellt hatten, wurde doc erst von Maria Cheresia die Verwaltungs- und Steuerreform 
nac einem einheitlichen Plan durchgeführt. „Es war ein schwieriges Programm, das 
Maria Theresia aufstellte, als sie die Breisgauer Regierung aufforderte, ihre Vorschläge 
darüber einzusenden, wie das fürstliche aerarium namhaft vermehrt, damit jedoch der 
getreue Untertan und gedrückte Landmann in seinen bisherigen praestandis merklich 
erleichtert werben tönnte. Aber sie hat es durchgeführt, und diese Verbindung finanziell- 
politischer und sozial-bauernfreundlicher Absichten ist das Kennzeichen der ganzen öfter« 
reichischen Reformepoche bis zum Code Josephs II. unb ihr eigentlicher Ruhm ge- 
blieben."2)

Bei ber Sinanznot unb ben gewaltigen Heeresmajjen, bie ber Siebenjährige Krieg 
erforderte, sah sic bie Kaiserin veranlaßt, über bie Realsteuer hinaus zu einer Personal- 
steuer, ber Erbschafts- unb Schuldensteuer zu greifen. Bei ber als arrha bezeichneten 
Schuldensteuer mußte jeber, ber hundert unb mehr Sulden Sehalt bezog, ben Arrhen 
â 5 0/0 bezahlen. Bei ber Erbsteuer würben 10 % erhoben. §ür ben Säkularklerus 
tam dazu noch eine Kopfsteuer mit 4 fl. für ben Pfarrer unb 2 fl. für ben Kaplan. 
Huf bie Weigerung ber Konstanzer Diözesangeistlichkeit zur Fassion verordnete ber Bischof 
von Konstanz für feine Geistlichkeit, bie Eintragung ber Fundationsgüter unb Pfarr- 
zehnten in bie Fassionstabellen ruhig geschehen zu lassen, jedoc alles anbere eher zu 
erdulden, als diese Süter zu versteuern.3)

Die Hauptneuerung aber bilbete bie Einführung ber Dominikalsteuer. Hoch während 
bes Siebenjährigen Krieges hatte bie Kaiserin Hand baran gelegt, bie „peräquation", 
bie „gottgefällige Gleichheit in Steuersachen", wie bie fromme Fürstin sic ausdrückte, 
durchzusetzen. Zwar war ber Steuerfuß, trotzdem alle Einkünfte von Kittern unb Prä- 
laten dadurch besteuert würben, auc jetzt noc ein verschiedener, indem von bem Steuer- 
gulbcn, bem abgeschätzten Reinertrag bei ben Bauern 25%, bei ben Dominien nur 16°/ 
erhoben würben, aber bie Angleichheit war nicht so groß, wie es auf ben ersten Blic 
scheinen könnte: bie Gefälle ber Dominien würben nämlic viel genauer unb viel mehr 
ber Wahrheit entsprechend abgeschätzt als bie Reinerträge ber bäuerlichen Landwirt- 
schast.4)

Sm Sahr 1766 tonnte endlich bie neue Steuergesetzgebung ins Leben umgesetzt 
werben. Es trat also nunmehr in ganz Österreich zu ber Kustis alfteuer, bie bis dahin 
vom Srundeigentum, von Sebäuden unb Gewerben erhoben worben war, bie DominifaU 
(GrunbgefäUe^Steuer, durc welche auch Adel, Klöster unb Geistlichkeit zur Steuerentrich
tung beigezogen würben. Diese Dominitalfteuer überträgt nämlic bie Steuerpflicht für 
einen bem Gefäll entsprechenden Seil ber Grunbfteuer vom Grundeigentümer auf ben 
Autznieszer ber Gefälle, entweber unmittelbar in Form einer befonbers erhobenen Steuer 
ober mittelbar, indem bem Eigentümer gestattet wirb, ben entsprechenden Betrag vom 
Gefäll abzuziehen. Diese Dominitalbefteuerung ber Gülten, Zehnten unb anderen Reali- 
täten würbe nun auc ohne Rücksicht auf bie partitularverhältniffe auf bie vorder- 
österreichischen unb schwäbischen Lande ausgebehnt. Das Prälatenkollegium bes schwä- 
bischen Kreises legte nun schon 1767 in einer an ben Kreiskonvent gerichteten Dent- 
schrift bie gegen bie Dominitalfteuer sprechenden Grünbe bar, worauf Österreich sofort 
in gedruckten Anmerkungen eine Widerlegung derselben gab.

Huch Württemberg fügte sic ber Durchführung ber Dominifalfteuer nicht ohne 
weiteres. Das zuständige österreichische Oberamt Kottenburg wies auch sofort bei ber 
Regierung in Freiburg auf bie jic voraussichtlich in biefem Lande erhebenden Schwierig- 
teiten hin. Hier bebeutete man ihm jedoch, baß bort ebensowenig wie beim Bischof 
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von Konstanz, betreffs dessen bereits ein kaiserlicher Spezialerlaßz vorlag, eine Aus- 
nahme gemacht werben dürfe, wenn man Württemberg zunächst auch mit Süte »zur 
Einreichung ber Bekenntnisse über die württembergijcherseits in Austriaco innhabende 
Autzungen mittels guter unb schicklicher Schreibart" veranlassen müsse (28. San. 1767). 
Unter bie Hominis alfteuer fielen also in Württemberg bie Sefälle, welche dieses aus 
österreichischem Scbict bezog. Wie man es in Rottenburg erwartet hatte, so traf cs 
ein. Die württember gischen Beamten wollten ohne höhere, von ihrer eigenen Regie- 
rung kommende Weisung bie Steuer für Österreich nicht einziehen, so daß bie ganze 
Resolution, soweit Württemberg in Betracht kam, nicht nur erfolglos zu fein, fonbern 
auc „in ein allgemeines Reichsgravamen auszujchlagen" schien. Man musste daher 
zu anderen Mitteln greifen: laut einer Perfügung ber Regierung in Freiburg vom 
2. Dezember 1767 sollte bie Einreichung ber betreffenden Sassionen von ben württem- 
bergischen Beamten entweber mit wirklicher Sperrung ber Sefälle unb Früchte ober allen- 
falls durc eine Eofalfommiffion bewirft werben.

Das Oberamt Rottenburg war aber in Einbringung ber Tominifalfaffionen aus 
Ober- unb Aiederhohenberg so lässig, das hier bie wenigsten Steuern eingingen. Eine 
Warnung ber Freiburger Regierung hatte bie erwünschte Wirkung. Das Oberamt be
legte bie württembergischen Geld- unb Fruchtgefälle mit ber befohlenen Sperre, hatte, 
wie Herzog Karl Eugen ber schwäbischen Kreisdirektorialgesandtichaft am 18. Januar 1768 
selbst mitteilte, „mit Arrestalverfügungen in Ansehung ber biesfeitigen in ber Srafichajt 
Röhenberg besitzenden Sefälle, bis bie jenseits (österreichisch) anverlangten sog. Dominital- 
fteuerfaffionen würben übergeben fein, ben Anfang gemacht". Zugleich würben durch 
bas Oberamt Rottenburg bzw. das Obervogteiamt Spaichingen ben württembergischen 
Beamten zu Rofcnfclb unb Rottweil bie Fassionsformulare für bie Dominitalsteuer zu- 
gestellt. Der württembergifebe Oberamtmann von Rofcnfclb, Joh. Chr. Wilh. Donner, 
protestierte aber gegen bie Dominikalstener und die ihm aufgetragene Erhebung der- 
selben unb festeste bie Formulare wieber zurück mit ber Bemerkung, daß er sich nur 
von seiner vorgesetzten Behörde Befehle erteilen lasse. Die Sperre blieb aber gleichwohl 
auf Anordnung bes Oberamts verhängt. Als dieselbe halb barauf auc auf bie Alagolder 
Kellerei unb geistliche Verwaltung ausgedehnt würbe, gab Herzog Karl Eugen feinem 
Unwillen persönlich Musbrucf: ein solches Pcrfahrcn widerstrebe dem Westfälischen Srie- 
ben unb aller reichst unb kreisständischen Verfassung, unb cs seien bereits am K. Hof 
in Wien vom ganzen Kreis bie nachbrücflichftcn Vorstellungen erhoben worben. Der 
Nagolder Oberamtmann, Friedr. Mlbr. Hauf, machte sic diese Anschauung zu eigen 
unb wies bas von Rottenburg an ihn gestellte Mnfinnen zurück.

Solch geschlossenen Widerstand scheint man doc in Freiburg nicht erwartet zu 
haben. Man würbe dajelbs nachdenklich unb suchte sic aus ber Verlegenheit zu 
retten. Die Regierung verwahrte sic in einem Schreiben an bas Rottenburger Ober- 
amt vom 20. Februar 1768 bagegen, bap sie ben strengen Befehl gegeben habe, bie 
württembergischen Sefälle mit Sperre zu belegen, ein Pcrfahrcn, bas Württemberg 
gegenüber überhaupt nicht hätte angewanbt werben sollen, es wäre vielmehr in 
diesem Lande bie Aufnahme- ber Sassionen durch Eofalfommiffionen am Platze gewesen. 
In Wirklichkeit hatte bie Freiburger Regierung am 28. Januar 1767 eine mildere Hrt 
bes Vorgehens Württemberg gegenüber empfohlen, aber doc schon am 2. Dezember 
desselben Jahres bem Oberamt bie freie Wahl zwischen Sperrung ber württem- 
bergischen Sefälle ober Fassionsaufnahme durch Lokalkommissionen gelassen. Der Sch- 
Rat v. Maier aber hatte „wo nötig bie Sperrung ber Einfünfte bis zu erfolgter gänz- 
licher Unterwerfung" in einem Erlaß an bas Rottenburger Oberamt vom 21. Oftober 
1767 angeorbnet.
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So gern die Regierung den unangenehmen Zwischenfall damit aus dem Wege ge- 
räumt hätte, so einfach lag die Sache doc nicht. Sollte die Dominikalstener in Württem- 
berg wirklich erhoben werden, so war die Anwendung eines anderen Mittels als des- 
jenigen der Sperre säum möglich.

Herzog Karl hatte seinen Oberämtern die Steuerentrichtung an Österreich verboten, 
und dadurch ermutigt, hatte der Oberamtsverweser von Alpirsbac erklärt: Wenn auc 
alles an Österreich Steuern zahlen müsse, so sönne man so etwas von Württemberg 
nicht und am allerwenigsten vom Oberamt Alpirsbac verlangen. Kottenburg griff jetzt 
wieder im Einverständnis mit Freiburg zum alten Zwangsmittel. Don den württem- 
bergischen Sefällen wurde so viel mit Beschlag gelegt, als zur Deckung der Steuer not- 
wendig war. Aufs neue wegen feiner „ex fundo collectabili Austriaco bezogenen 
Einkünfte" zur Fassion aufgefordert, drohte Württemberg nac amtlichen Berichten von 
Oberndorf und Schramberg, falls exekutiv vorgegangen und die Sefälle arretiert wer- 
den, Repressalien zu ergreifen, wodurc aber nac der Anschauung des Rottenburger 
Oberamts (25. Oftober 1770) „nicht nur viele Zehnten und Sefälle, so diesseitige (öfter? 
reichische) Klöster, Stiftungen und Untertanen in territorio Württemberg] co besitzen, 
in Sefahr fommen, sondern auc die gute Alachbarschaft zwischen beiderseitigen Ämtern 
und Untertanen zum gänzlichen Umsturz des gegenseitigen Handels unterbrochen würbe". 
Die Freiburger Regierung verlangte gleichwohl die für 1770 fälligen Steuern.

Unterbeffen hatte Württemberg ein Sutachten ber Cübinger Juristenfakultät ein- 
geholt, bas dahin lautete: „Das Objeft, wovon gegenwärtig bie Frage fei, fei nicht so 
gering. Die Sefälle, welche bas württembergische geistliche Out jährlich ex Austriaco 
zu beziehen habe, betragen gegen 7000 fl. unb repräsentieren also ein Kapital von 
ca. 300 0 00 fl., bas auf eine solch auszerordentliche Weise mit 16 °/ besteuert werben 
wolle. Württemberg habe aber nicht bloß in Austriaco viele unb beträchtliche Süter, 
fonbern auc in anberen Ländern, bie ein solches Verfahren nachahmen sonnten."

Im württembergischen Segenstück hieß es barum:
1. Wohl fei bas Hl. Römische Reich derjenige Staat, zu dessen Sicherheit alle Reichs- 

stäube bas Ihrige beitragen müßten. Taher müßten auc bie, welche in Porberöfterreid) 
begütert feien unb Sefälle bafelbft beziehen, ihren Steuerbeitrag zur Derteibigung bes 
Hl. Römischen Reiches entrichten. Daraus folge aber noc nicht, baß dies an Österreich, 
bas ja selbst nur ein Teil bes H1. Römischen Reiches fei, geschehen müsse, ba diejenigen 
Stäube unb corpora, bie Sefälle aus Österreich beziehen, bie Sicherheit nicht allein von 
Österreich genießen, fonbern vom ganzen Reich. Alicht Österreich, fonbern ber schwä- 
bische Kreis fei berechtigt, bie fraglichen Steuern für ben Kreis zu beziehen, letzterer 
verwende sie zur Ruhe unb Sicherheit bes Deutschen Reiches.

2. Ein Reichsstand wie Württemberg, der aus feines Mitstands Landen Sefälle 
beziehe, werbe dadurc noc keineswegs ein Mitglied dieses Staates, was doc not- 
wendig wäre, wollte man Steuern von ihm erheben.

3. Ruhe unb Sicherheit aber fei bisher im Deutschen Reic erhalten worben, ohne 
baß bie Stäube zu Österreich gesteuert hätten.

4. Diese Steuer biene überhaupt nur bem Privatnutzen bes Hauses Österreich unb 
fei nichts anderes als ein Beitrag zu dessen Militärverfassung, zu bem aber fein Reichs- 
geset bas Haus Ofterreid) legitimiere. Es fei überhaupt sein Reichsstand befugt, Militär- 
steuer zu erheben, nicht einmal von feinen eigenen Untertanen.

5. Endlich haben schon bie vormaligen Besitzer ber Dorlande fein Recht gehabt, 
dergleichen ihren Mitständen zugehörige Süter unb Gülten zu besteuern, folglich habe auc 
bas an ihre Stelle getretene Haus Österreich fein Recht dazu, ba niemaub mehr Recht 
auf einen anberen transferieren sönne, als er selber gehabt.
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Die österreichische Regierung bestand gleichwohl auf ihrer Forderung.
Der Streit dauerte fort. Am 20. Mai \ëc2 hatte sic Osterreic bereit erklärt, 

alle Süter und Sefälle, welche die herzogliche Kammer und sonstige corpora in Oster- 
reich besitzen, gegen andere dergleichen im Württembergischen gelegene auszutauschen, 
wodurch bann ber Dominikalsteuerstreit gehoben würbe. Das Anerbieten wurde nicht 
angenommen. Am 8. Juni bzw. 1. August 1774 kam es dann endlich auf dem Konvent 
des schwäbischen Kreises zu Ulm zwischen ber Kaiserin bzw. ihrem Stellvertreter Minister 
Sreiherrn v. Ried unb ben Fürsten unb Ständen bes schwäbischen Kreises zu einem 
Vergleich, wonac die bem schwäbischen Kreis feit 1766 neu aufgelegte Steuer von ben 
Ständen besfelben gegen eine einmalige Entschädigungssumme von 500 000 fl. abgelöft 
würbe. Don dieser Summe zahlte Württemberg, dessen jährliche Dominikalsteuer 1755 fl. 
39 fr. 1 6. betragen hatte, 52 059 fl. Alle Besitzungen unb Sefälle dieser Stäube in 
ben Dorlanden sollten auf ewig unb unwiderruflich von dieser Steuer frei sein. Hus- 
genommen von ber Steuerbefreiung sollten alle jene Besitzungen unb Sefälle fein, welche 
zugleich unstrittige österreichische Dominien waren unb in ganzen Hintern unb Dorf- 
schaften bestauben, folglich von jeher zu österreichischen Kaffen gesteuert unb bei öfter- 
reichisch-landständischen Versammlungen Sit unb Stimme hatten.

3n ber Grafschaft Hohenberg sonnten Maria Theresia unb ihr Sohn Joseph II. 
ihre kirchenpolitischen Pläne durchführen, ohne daß von kirchlicher, viel weniger noc 
von weltlicher Seite wesentliche Einsprache erhoben worben wäre. Hier gab es nicht 
bie einfluszreichen Landstände unb reichen Klöster bes Breisgaus, die ber Regierung 
gewaltigen Wiberftanb leisteten. Die kaiserlichen Beamten im Lande aber waren die 
getreuesten Vollstrecker ber kaiserlichen Befehle, auc auf kirchlichem Sebiete. Zudem 
nahm Josep II. die Aufhebung ber Klöster nicht vor, um ben Staatsfisfus dadurch 
zu bereichern. Das Vermögen ber aufgehobenen Klöster floßz vielmehr in ben Religions- 
fonbs, aus bcm bie Weltgeistlichen, bereu Zahl vom Kaiser zugunsten ber Pastoration 
sehr vergrößert worben war, bezahlt würben. Was also ben Klöstern entzogen würbe, 
fam auf ber anberen Seite ber Weltgeistlichkeit zugute. Die Überschüsse aber sollten 
zur Beförberung ber Religion unb ber damit verbundenen Aächstenliebe nac ben Dor- 
schlägen ber Regierung verwenbet werben?)

3m Jahre 1771 berichtet ber Hohenberger Landvogt Freiherr Joseph v. Zweyer 
über einzelne im Bezirk bes Oberamts Kottenburg gelegene Klöster: 3m Jesuiten- 
Collegium zu Kottenburg befinden sic 18 Priester, 2 Studiosen unb 6 Laien. Heben 
bcm Unterricht in ben „unteren Schulen" unb ber Dotierung ber Philosophie beteiligen 
sic biefe am Sottesdienste in ber Pfarrkirche unb im Weggenthal. Die Jesuiten finb 
für bie Religion sehr nützlich, zahlen bcm Landesfürsten hohe Steuern unb lassen ben 
Handwerksmann Seld verdienen. — Bei ber Aufhebung bes Kollegiums (1773) betrug 
bas S es amtvermögen besfelben 366 896 fl. 18 fr.

Das Franziskanerinnenkloster ber oberen Klause zu Ehingen a. K. zählt 14 Ordens- 
schwestern, bie sich, abgesehen von geistlichen Übungen, mit Ökonomie unb bem Bau 
ihrer Seldgüter beschäftigen. Der Religion unb bcm Staate aber verschaffen sie seinen 
großen Küßen. Um letzteres nun zu erreichen, sollen bie Können bie Rädchen zu Ehingen 
in ber Schule unb Christenlehre unentgeltlich unterrichten. Das Kloster, in welches 1779 
die mittlere Sammlung ber „unruhigen Horber Franziskanerinnen übler Wirtschaft wegen." 
versetzt worben war, würbe 1782 aufgehoben.

3m Pauliner-Eremitenkloster Kohrhalben bei Kiebingen befinden sic 11 Priester, 
bie neben bcm täglichen Sottesdiens in ihrer Klosterkirche bas Dorf Kiebingen pasto- 
ricrcn. Obwohl nun biefc Mönche bcm Staate Steuern aus ihren Sütern zahlen, wirft 
v. Zweyer doc bie Frage auf, ob denselben zu Förderung bes Seelenheils nicht besser 
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geraten wäre, wenn sie sic ihrer vielen liegenden Süter entladen wollten. Das Kloster 
wurde 1786 aufgehoben.

Das Dominikanerinnenkloster Hirrlingen wurde auf eigenes Verlangen seiner 3ns 
sassen, die sic nicht mehr „verhalten" konnten, 1789 aufgehoben.

Das im Jahre 1655 zu Horb erbaute Franziskanerkloster, dessen Mitglieder nac 
einem amtlichen Bericht vom Jahre 1783 vielfach in der Pastoration des Bezirks aus- 
halfen, wurde 1787 aufgehoben. Die Mönche waren selbst um ihre Säkularisierung 
eingekommen, weil sie sich, wie I. I. Särth 5) erzählt, nicht mehr zu verhalten imstande 
wären, trotz dem sie noc reichen Vorrat besaszen. Das Sebäude würbe an das Spital 
verkauft, die Mönche aber würben zu ihrer Enttäuschung in anbere österreichische 
Klöster verschickt.

Don ben hohenbergischen Klöstern überbauerten das josephinische Zeitalter das 
Stift St. iHoris, das Karmeliter-Kapuziner-Kloster zu Rottenburg-Ehingen, das Stift 
zum hl. Kreuz unb das Dominikanerinnenkloster ber oberen Sammlung zu Horb, das 
Dominikanerinnenkloster zu Kirchberg, die Eremiten-Laienbrüder vom britten Orden des 
hl. Franziskus zu Bernstein unb das Dominikanerinnenkloster zu Kinsborf (O.A. Sulz), 
das Augustiner-Eremiten- unb das Dominikanerinnenkloster zu Oberndorf.

Die Aufhebung des Jesuitenordens sollte auc für die ganze Srafichaft Hohen- 
berg von Bedeutung werben. Durch Verfügung Maria Theresias vom 19. Oftober 1773 
würben alle Lyzeen aufgehoben. Dadurch würbe auc das Jesuitenkolleg zu Rotten- 
bürg betroffen. hr Einfluß war im Hohenbergischen schon so gut wie völlig gebrochen. 
Keine Stimme erhob sic zu ihrer Verteidigung, trotzdem sie gerabe in ben Dorlanden 
(Freiburg, Konstanz Feldkirch) die Symnasien vorzüglich geleitet unb verwaltet hatten. 6) 
Die Verfügung von 1773 verordnete, ba^ nur die unteren Schulen beibehalten werben 
sollten, während bic höheren Lehrkanzeln ber Philosophie, ber Theologie unb bes geist- 
lichen Rechts ganz aufgehoben fein sollten. Damit eine allgemeine Gleichförmigkeit an 
ben österreichischen Schulen durchgeführt werben sönne, sollten bie Lehrer, welche biese 
Disziplinen in ben Klöstern zu erteilen hatten, auf eine hohe österreichische Schule zum 
Stubieren ober zur Prüfung nac Freiburg geschickt werben. Allen österreichischen Anter- 
tauen war es verboten, ohne besonbere Erlaubnis ihre Kinber nach auswärts zum 
Stubium ber inferiora unb superiora zu schicken; wer bas ius canonicum nicht an 
einer österreichischen Universität studiert hatte, bürste sic auc seine Hoffnung auf ein 
beneficium machen.

Diese Verordnungen würben von Josep II. noc weitergeführt. Um eine durchaus 
einheitliche Ausbildung bes Klerus in ber ganzen Monarchie zu erzielen, würben bie 
zehn Seneralseminarien errichtet; bas für bie Dorlande erhielt feinen Sitz in Freiburg 
unb würbe dem Cheologieprofefsor Will unterstellt. Die Ausbildung in demselben um- 
fasste einen sechsjährigen Kurs, unb zwar nicht bloss für bie Welt-, sondern in gleicher 
Weise auch für bie Ordensgeistlichen. Kein Priester sollte in Zukunft in Österreich zur 
Seelsorge zugelassen werben, ber feine Studien nicht im Seneralseminar gemacht unb 
feine Erziehung daselbst genossen hatte. Die praktische Ausbildung im Priesterhaus 
bauerte nach Beendigung dieser Stubien noch 1—2 Jahre.7)

Die Regelung bes Schulwesens im allgemeinen in ber Grafschaft Hohenberg würbe 
schon durc Maria Theresia in Angriff genommen. Hm frühesten erfolgte sic in Horb. 
Im Jahre 1765 würbe daselbst eine ben dortigen Umstänben angepasste Schul- unb 
Christenlehrordnung ausgestellt. Danac sollten alle männlichen unb weiblichen Personen 
bic Christenlehre besuchen unb in ordentliche Kameradschaften eingeteilt werben (unb 
zwar nac ben Kirchstühlen). Ein Aufseher hatte dabei bic Liste zu führen unb dem 
parochus loci jeweils barüber Bericht zu erstatten.
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Da man aber mit diesen Erziehung- und Anterrichtsverhältnissen sic noc nicht 
zufrieden gab, so würbe im Einverständnis mit der Seistlichkeit und dem Ratsausschus 
eine Schulordnung aufgestellt: Jeden Sag sollten bie Kinder in Lesen, Schreiben unb 
Rechnen geübt werben, ferner täglich 1/2 Stunde Katechismus von 1/28—9 unb hierauf 
Besuch ber Alesse in ber Franziskanerkirche unb Unterricht im Christentum. Alachmittags 
sollte ber Unterricht von 12—3 Ahr bauern. Dabei sollte hauptsächlich aus historischen 
Büchern zur Erbauung vorgelefen werben. Monatlic sollte eine Spezial- unb jährlich 
eine Seneralschulvisitation stattfinden. Präzeptor unb Schulmeister sollten eine Schul- 
tabclle mit Zeugnissen führen.

Durc Verordnung vom 30. August 1773 sollte bann bie in ben anberen öfter« 
reichischen Ländern eingeführte deutsche Alormalschule auc auf bie Dorlande ausgedehnt 
werben. Hm 6. Dezember 1774 erschien bie HUgemeine Schulordnung. Danac sollte 
in jeder Provinz ein Schulkommissär bestellt werben. 3n Zukunft sollte es dreierlei 
Schulen geben:

1. Alormalschulen, eine für jede Provinz, nac ber sic bie anberen zu richten haben 
unb in ber bie Lehrer gebilbet werben;

2. Hauptschulen in grösseren Städten unb auc in Klöstern;
3. Gemeine ober Erivialschulen in kleineren Städten unb klarsten mit Pfarrkirchen.
Auc in Rottenburg sollte nac Aufhebung bes Jesuitenkollegiums aus ben Hütteln 

bes letzteren eine Haupt- unb Aormalschule gegrünbet werben, an welcher ber Unterricht 
von zwei geistlichen Katecheten unb fünf weltlichen Lehrern erteilt werben sollte. Sie 
Schule würbe aber erst 1786 neu organisiert unb zu einer Haupt- unb Aormalschule 
erhoben. Angestellt würben an ihr ein weltlicher Kreisschulkommijjär mit dem Rang 
eines Oberamtsrats in ber Person bes Michael Liebermann, ber zugleich Schulkommijjär 
für bie ganze Srafschaft war, ferner ein geistlicher Schuldirektor in ber Person bes 
Karmeliterpriors P. Stanislaus, ein Professor ber lateinischen Sprache, ein Lehrer ber 
Meszkuns unb bes Rechnens, ein Katechet, ein Schulhalter unb Chorregent, vier Alormal- 
lehret (vgl. D.A. eschreibg. v. Rottenbg. II, 107 f).

Semeinschulen gab es nac bem Bericht bes P. Stanislaus Faber, ber nach bes 
Oberschulaufsehers Tob Urteil neben bem Schulvisitator Scherenberg im oberen Rhein- 
viertel zu ben gründlichsten Disitatoren zählte, im Hohenbergij eben feit 1785 überall, 
ausgenommen nur wenige Lehensorte. In einigen Orten würbe ber Unterricht in einer 
Stube auf bem Rathaus, in anberen in einer Privatftube, in einigen auc in einem 
ordentlichen Schul- unb Mesnerhaus erteilt. Bisher hatten bie Gemeinden Schulhalter 
angeftcUt. 3m Rottenburger unb Vorher Bezirk waren nur vier Schulhalter, welche 
an Schulgeld unb anberen Gebühren jährlich 130 fl. einnahmen. Reue Schulhäuser 
waren notwendig gewesen in Bühl, Frommenhausen, Srünmettstetteu unb Aordstetten. 
3m Rottenburger Bezirk waren bie Schulhalter — Weiler unb Wurmlingen ausge- 
nommen — zugleich Hicsncr unb bezogen einen Sehalt von 46 fl. 45 fr. bis zu 133 fl. 
jährlich; zusammen würbe für Schulgehälter ausgegeben 1273 fl. 57 fr.; ebenso variiert 
im Rother Bezirk (Salzstetten ausgenommen) ber Sehalt von 45—256 fl., letzteren Se- 
halt erhielt ber Lehrer unb Organist zu Horb, zusammen würben hier ausgeworfen: 
884 fl. 20 fr.

Sic Alormallehrart war am 31. Mai 1785 noc nicht eingeführt in elf Orten 
(Ahldorf, Hirrlingen, Bieringen, Ober- unb Unterthalheim, Bettingen, Königsheim, 
Wellendingen, Empfingen, Fischingen, Bctra), teils weil in diesen Orten bie österreichische 
Landeshoheit von ben Inhabern derselben bestritten würbe, teils weil bie Steuern hier 
nicht an Österreich, fonbern an ben schwäbischen Kreis unb bie Reichsritterschaft ab- 
geführt würben.
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Da im Hohenbergischen viele geistliche Pfründen nicht mehr als 250—300 st. 
trugen, so wurde nac einer K. Entschlieszung vom 7. März 1772 den Inhabern der- 
selben von Maria Theresia erlaubt, bei Abgang der Kongrua um Ailderung der 
Dominital-, Erb- und Eürkensteuer zu bitten. Don dieser Milderung machten indes 
nur die Pfarrer von Srünmettstetten und Altheim Sebrauch.

Zac einer Hofrejolution von 1777 sollten alle Filialkirchen, bereu Entfernung 
mehr als eine Stunde Wegs von der Mutterkirche betrug, und deren Gemeinden mehr 
als 700 Seelen zählten, mit einem eigenen Seelsorger besetzt werden. Hier arbeitete 
Josep II. weiter unb errang zugleich ben größten Erfolg in seiner Kirchenpolitit. 
Dieser besteht in ber Neuordnung ber Pfarrbezirke, mit ber eine Vermehrung ber 
Pfarreien Hand in Hand ging. Die meisten ber den Dorlanden bewilligten 63 neuen 
Seelsorgestellen fielen allerdings bem Breisgau zu. Wegen ber foftfpieligeren Lebend- 
Haltung würben bie Geistlichen in den Dorlanden um 50—100 fl. besser bezahlt als in 
beu übrigen Ländern; ber Pfarrer besam 500 fl., ber Kaplan 350 fl., ber Kooperator 
200 fl. Da ber Staat aus feinem Steuerfonbs bie Mittel für bie neuen Pfarreien 
nicht bewilligte, so mussten biefe auf anderem Weg beschafft werben. Das geschah 
mittels bes Religionsfonds.8) (f. Klöster!)

Am 30. September 1786 erschien bie Verordnung Josephs II. über bie Aufhebung 
ber mit seiner Gemeinde unb mit seinem Kloster verbundenen Kirchen unb Kapellen. 
Dabei war ein Verzeichnis bes liegenden unb fahrenden Vermögens eines jeden Sottest 
hauses, bas aber nur im Einverständnis mit bem bischöflichen Ordinariat in Konstanz 
aufgehoben werben sonnte, anzulegen. 3m Gebiet ber Stabt Rottenburg famen in 
Betracht®) :

bie zum Stift St. Moriz gehörige Altstattkapelle (9117 fl. 461/2 fr.), bie eben dahin 
gehörige Kapelle zu Weiler bei Rottendurg (367 fl. 48/4 fr.), bie zur Ehinger Pfand 
gehörige St. Georgskapelle zu Kalfweil (843 ft), bie zur Pfarrkirche St. Martin in 
Kottenburg gehörige hl. Kreuzkapelle (139 ft 10 fr.), bie eben dahin gehörige St. Cheo- 
borsfapeUe (341 fl. 33 fr.), bie eben dahin gehörige Liebfrauenkirche im Weggental 
(2546 fl. 301/2 fr.);

im Gebiet ber Stabt Horb:
bie Wallfahrtskirche zu Heiligenbronn (Stiftungskapital 244 ft 20 fr.); St. alichaels- 

tirche (50 ft), St. Leonhard zu Horb (108 ft 54 fr.), unb St. Ottilien zu Horb 
(279 fl. 10 fr.);

im Oberhohenbergischen:
St. Anna-Feldkapelle zu Dautmergen (DA. Kottweil) (432 fl. 50 fr.), bie St. Otti- 

lienkapelle zu Weiler (DA. Spaichingen) (10 ft), bie St. Antonskapelle zu Kellenbach 
(DM. Spaichingen) (347 ft 2 fr. 2 5.) unb bie St. Aikolauskapelle auf bem Hohenberg 
(DM. Spaichingen) (16 fl. 34 fr.), bie St. Johanniskapelle (10 ft) unb bie Walljahrts- 
kapelle auf bem Dreifaltigkeitsberg (8500 fl. 33 fr.), bie Kosmas- und Damiankapelle 
zu Dürbheim (DM. Spaichingen) (5675 ft 4 fr. 6 6.), bie St. Aikolauskapelle zu Den- 
fingen (DM. Spaichingen) (408 fl. 39 fr.), bie Maria Loretokapelle zu Egesheim (OH. 
Spaichingen) (30 ft), bie Wallfahrtskirche zur schmerzhaften Mutter Sottes auf bem 
palmbühl zu Schömberg (DM. Kottweil) (1791 fl. 451/2 fr.), bie nicht fonfefrierte Feld- 
kapelle im sog. Mittelösc zu Kolbingen (DA. Cuttlingen) (187 ft 141/2 fr.), bie nicht 
fonfefrierte Eichbergerkapelle zu Erlaheim (DA. Kaiingen) (259 ft 2 fr.), bie St. Wen- 
delinskapelle (26 fl. 40 fr.) unb bie Loretokapelle zu Kinsborf (OH. Sulz) (Vermögen 
nicht angegeben).10)

Das Vermögen biefer Kirchen unb Kapellen sollte zum Religionsfonds übernommen 
unb zur Dotierung ber neu errichteten Pfarreien verwendet werben. Wicht allerorten 
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sollte die Aufhebung dieser Kirchen und Kapellen, besonders bet Wallfahrtskirchen, ohne 
groszen Widerstand bet Seistlichkeit und des Volkes vor sic gehen. Diese Kapellen 
waren eben dem Xandvol besonders ans Herz gewachsen, da es ja als ein besonderes 
Fest galt, wenn in einer derselben Sottesdiens gelfalten würbe.11)

Auc bie kirchlichen Bruderschaften würben aufgehoben, das Vermögen bet Stif- 
tungen einer Aufsicht unterworfen. Alles das verursachte viel Erbitterung.

Anmerliungen

1) Dgl. E. Sothein, Der Breisgau unter Maria Theresia und Joseph II. Heidelberg 1907. 
S. 2 f.

2) Dgl. E. Sothein a. a. 0. S. 13 und 14.
3) Ebenda S. 65.
4) Ebenda S. 16 ff.
5) E. Sothein, S. 86 und 87.
6) Handschriftliche Materialien zu einer Beschreibung und Geschichte der Grafschaft Hohenberg 

(Staats-Filial-Archiv Ludwigsburg).
7) E. Sothein, S. 65.
8) Dgl. E. Sothein, S. 82 und 83.
9) E. Sothein, S. 85 und 86.

10) Das liegende und fahrende Vermögen ist in Parenthese angeführt.
11) Dgl. E. Sothein, S. 87.

7. Girfr



Hutenlulr

TDege Beziehungen waren zwischen Herzog Karl und dem hohenlohischen Hause, 
dessen Angehörige nicht feiten zu Besuch an seinem Hofe eintrafen.1) Mehrere 

— I Prinzen nahmen württembergischen Militärdienst, so die Brüder August Ludwig 
und Friedric Eberhard von Hohenlohe-Kirchberg;2) die Söhne des Erbprinzen Karl 
Albrecht von Hohenlohe-Schillingsfürs weilten als Zöglinge in der Karlsakademie.3) 
Sehr ungern sah es der Herzog in feinen letzten Lebensjahren, daß ein Seil des frans 
zösischen Emigrantenkorps, die Legion Mlirabeau, von den Fürsten zu Bartenstein und 
Schillingsfürst in ihr Land ausgenommen und so in die Aähe des Herzogtums gelegt 
wurde; er fürchtete das französische Dol zu reizen und war überhaupt diesen zuchtlosen 
Truppenteilen mit ihren vielen anspruchsvollen Offizieren und der verhältnismäßig 
schwachen Anzahl gemeiner Soldaten nicht besonders grün. Er gestattete zwar den 
Durchzug durch sein Land, aber so, ba^ dieser möglichst verborgen bliebe; ja es ging 
die Sage, er fei unter falschem Kamen ins Hohenlohische geritten, um die Leute dort 
zu veranlassen, sic der Einquartierung zu widersetzen.4)

Es war ein von Alt-Württemberg nac Verfassung, Kultur und Dolkscharakter recht 
verschiedenes Ländchen, dieses Gebiet der hohenlohischen ©rasen und Fürsten, das im 
Aordosten an das Herzogtum grenzte und bald mit diesem vereinigt werben sollte. Es 
gehörte zum fränkischen Reichskreis; feine Bewohner rechnete man zum fränkischen 
Stamme. War es bcn grösseren deutschen Fürstenhäusern im Laufe bes 17. Jahr- 
hunderts vollends gelungen, bas Erstgeburtsrecht, bas vom Staatsintereffe hier dringend 
geforbert würbe, einzuführen, so folgten bic kleineren Tynastengeschlechter biefem Dor- 
gang erst im 18. nach. Auc im Hause Hohenlohe tonnte die Primogenitur erst wäh- 
renb dieses Jahrhunderts und nun nur noc innerhalb ber einzelnen damals regierenben 
Sonberlinien zum Sesetz erhoben werben; noc in ber Witte bes Jahrhunderts regierten 
bie kleine Grafschaft Hohenlohe-Zngelfingen vier Brüder gemeinsam. Im 16. Jahr- 
hundert war bas Geschlecht in bic Hauptstämme Aeuenstein unb Walbenburg ausein- 
anbergegangen. In ber zweiten Hälfte bes 17. hatte sic ber Walbcnburgcr Haupt- 
stamm, ber jüngere, in bic Zweige Bartenstein unb Schillingsfürst gespalten; der Aeuen- 
fteiner war im 18. in bie Hite Ohringen unb Langenburg getrennt. Seit Beginn bes 
18. Jahrhunderts zerfiel bic Öhringer Hauptlinie wieder in bic Sonberlinien Öhringen 
unb Weikersheim, bie aber im Jahr 1756, bzw. 1805 erloschen, bie Langenburger in 
bie Sonberlinien Langenburg, Ingelfingen unb Kirchberg. Das Land, dessen Umfang 
man auf etwa 3 2 Quadratmeilen unb 100 000 Einwohner abschätzte, war unter diese 
verschiedenen Linien geteilt. Die Eintracht derselben litt um die Witte bes 18. Jahr- 
hunderts unter Vorgängen, bie eine tiefe gegenseitige Verstimmung insbesondere zwischen 
bem Walbcnburgcr unb Aeuensteiner Hauptstamm herbeiführten.
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3m Jahr 1667 waren nämlich zwei Waldenburger ©rasen, Christian, der Stamm- 
vater der Partensteiner, und sein jüngerer Bruder Ludwig Sustav, der Ahnherr der 
Linie Schillingsfürst (jetzt getrennt in Waldenburg und Schillingsfürst), zur römisch- 
katholischen Kirche übergetreten, während sämtliche Angehörige des Aeuensteiner Haupt- 
stamme am lutherischen Bekenntnis festhielten. Doc blieb das ganze hohenlohijche 
Land evangelisch, da die Bewohner nac den Bestimmungen des Westfälischen Friedens 
nicht mehr zum Slaubenswechsel genötigt werden durften. Die katholischen ©rasen be- 
müßten sich, zumal in ihren Residenzen, in Bartenstein und Pfedelbach, in Schillings- 
fürst, Waldenburg und Kupferzell, neben den protestantischen Semeinden solche ihrer 
eigenen Konfession zu schaffen. Sie siedelten zahlreiche fremde Katholiken an, meist 
arme und vielfach verwahrloste Leute, die einer starten Abneigung im Lande begegneten. 
Ahnlic wie die Württemberger unter dem Herzog Karl Alexander begannen auch die 
Untertanen der waldenburgischen Herrschaften ernstlich die Unterdrückung ihrer evange- 
lischen Religion zu befürchten. So brach zu einer Zeit, da bereits die Aufklärung den 
konfessionellen Hader hatte zurücktreten lassen, im Hohenlohischen ein heftiger Religions- 
streit aus, der mehr in die trüben Jahrzehnte der Segenreformation zu gehören scheint 
als in bas bereits angebrochene Zeitalter ber Aufklärung. Im Lande war ber gre- 
gorianische Kalender noc nicht durchgedrungen, vielmehr die (verbesserte) julianische 
Zeitrechnung in Kraft; im Jahr 1744 wurde barum bas Osterfest von den Evan- 
geltsten acht Sage vor den Katholiken gefeiert. Die Walbenburger Herrschaften be- 
fahlen nun, ba^ auch die evangelischen Gemeinden ihres Landesteils bas Fest nach ber 
Ansetzung bes römischen Kalenders zu begehen hätten. Über nur ein kleiner Bruchteil 
derselben leistete Folge. Die meisten verhielten sich ablchncnb; mißtrauisch unb ängst- 
lieb geworben empfanden sie bas Regierungsdekret als rechtswidrig unb unverbindlich. 
Die harte Behandlung ber Ungehorsamen, insbesondere bes Stadtpfarrers Zelin unb 
bes Bürgermeisters Edelmann in Sindringen, erregte böses Blut. Man wandte sich um 
Schutz an bie ©rasen bes Neuensteiner Hauptstamms, bie sic ber Walbenburger Evan- 
gellsten annehmen zu müssen glaubten; dadurch gewann dieser sogenannte „hohenlohische 
Osterstreit" den Charakter eines Familienzwistes, ber sic über sechs Jahre hinzog und 
mit steigender Erbitterung geführt würbe. Die Neuensteiner brachten bie Beschwerden 
ber waldenburgischen Untertanen an den Reichshofrat unb ben evangelischen Körper 
bes Reichstags. Als bie Walbenburger Herrschaften auch ben kaiserlichen Mandaten 
unb einer kaiserlichen Kommission gegenüber, bie gegen sie entfliehen hatte, nicht 
nachgeben wollten, schritt bas Corpus Evangelicum zur Selbsthilfe. Im Oftober 1750 
rückten ansbachische Grenadiere in bie waldenburgischen Orte ein; nach einigen Wochen 
fügten sic bie katholischen Herren ber Sewalt.5)

Dazu gefeilte sic noc ein weiterer Hader ber beiben Hauptstämme, ber in wenig 
erfreulicher Weise an bie bereits zu Ende gehende Epoche jener kleinlichen Rangstreitig- 
feiten unter ben deutschen Fürsten, wie sie seit dem dreißigjährigen Krieg üblich ge- 
worden waren, zurückerinnert, ©crabe zur Zeit bes beginnenben Oftcrftrcits, im Wat 
1744, waren bie Walbenburger ©rasen durc Karl VII., ben Kaiser aus bem Bayern- 
hause, ber sic damals landflüchtig zu Frankfurt aufhielt, in ben Sürstenstand erhoben 
worben; bie Erhebung ihres Landesteils zum Fürstentum erfolgte 13 Jahre später. 
Sic hatten die Schritte zur Erlangung ber fürstlichen Würbe getan, ohne in Fühlung 
mit bem älteren Fauptstamm zu treten; es entsprach ben Anschauungen ber Zeit, baß 
bie neuen Fürsten nunmehr durchweg ben Vorrang vor jenem in Anspruc nahmen. 
So war es für bie Neuensteiner ©rasen seine unwichtige Sache, selbst auch den Fürsten- 
namen zu erringen, was für Personen unb Land von dem ersten Kaiser lothringischen 
Stammes, Franz I., 1764 erreicht würbe. Aber ber längst begonnene Krieg mit Drucker- 
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schwärze und Feder, die Streitschriften und die Prozesse vor dem Reichshofrat, dauerten 
noc lange weiter; erst nachdem fast vier Jahrzehnte hingegangen waren, verglich man 
sic wieder, im Jahr 1782.6)

Allein trotz der vielen Regierungen und trotz aller Zerwürfnisse stellten die 
Hohenloher Herrschaften doc in mancher Hinsicht eine Einheit dar; die Stieber des 
Hauses wurden auc wieder durch gemeinsame Interessen zusammengehalten. Wohl 
hatten Neuenstein unb Waldenburg je eine besondere Dirilstimme auf ben Sagungen 
des fränkischen Kreises wie auf der Srafenbant der Reichsversammlung; andererseits 
war aber das Land ein unveräuszerliches Sideikommißz des gesamten Hauses, unb falls 
einer ber beiden Hauptstämme abgestorben wäre, hätte ber anbere Erbfolgerechte gehabt 
Ein Zeichen biefer fortbestehenden Zusammengehörigkeit war bas im Jahr 1511 be- 
grünbete Seniorat: ber Senior war Lehensträger für beide Stämme unb erteilte auc 
ben Vasallen des Hauses ihre Lehen; er wachte als bas Haupt ber ganzen Familie 
über bereu Serechtsame unb die inneren Hausverträge. Weiter war die bedeutendste

Schloß Langenburg Ansicht von Südosten
Aus Paulusradmann, Die Kunst und Altertums.Denkmale im Königreich Württemberg

Stabt des Landes, Öhringen, gemeinschaftlich; erst im Jahr 1782, zugleich mit ber Bei- 
legung ber oben erwähnten Zwistigkeiten, würbe die ganze Stabt, auc die bem Wah 
benburger Hauptstamm gehörige Hälfte derselben, von bem Fürsten von Öhringen er
worben. Hier befanb sic bas hohenlohische Landesgymnasium, bas mit ben Mitteln 
des einstigen Öhringer Chorherrnstifts ausgeftattet unb von ben Söhnen bes Landes 
zahlreich besucht war. Für bic evangelische Landesreligion bestaub ebenbafelbft bas ge- 
meinfame Konsistorium, wie benn auc eine 1688 neu bearbeitete Kirchenordnung als 
für alle lutherischen Hohenloher verbindlich galt. Seit bem Jahr 1738 hatte man 
ferner ein einheitliches Landrecht, welches die althergebrachten Rechtsgewohnheiten unb 
die befonberen hohenlohischen Verordnungen ber früheren Zeiten zusammenfaßzte unb 
weiter ausbaute.

Die Ohnmacht nac auszen trat im 18. Jahrhundert deswegen wenig störend hervor, 
weil bas Land damals anbauernben Frieden genoss. Am Reichskrieg gegen Friedrich ben 
Sroszen beteiligten sic wohl perfönlid) einige ber hohenlohischen Herren, die als Offiziere 
ins Feld zogen unb bas Unglück hatten in preuszische Scfangenf chaft zu geraten, insbefoubere 
Heinrich August von Hohenlohe-Ingelfingen, ber Kommandierende eines fränkischen 
Kreisregiments,7) ferner bic Berufssoldaten, bic bas Land bem fränkischen Kreis stellte; 
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sonst aber hatte es nicht unter dem Kriege wider den Preuszenkönig zu leiden. Alac 
innen erfreute es sic vielmehr einer sehr günstigen Lage. Die Grafen und Fürsten 
dieser Zeit waren verständige und wohlwollende Männer, die in der Weise des auf- 
geklärten Absolutismus sic redlich bemühten, bas Beste ihrer Untertanen zu fördern; 
die Regierungsbehörden waren mit tätigen unb tüchtigen Männern besetzt.8) Von staats 
liebem Leben im eigentlichen Sinn sann freilich wenig die Rede fein. Das Land würbe 
als bas Privatvermögen bes Hauses angesehen; noch im Jahr 1784 spricht ber Ohringer 
Sürst Friedric Ludwig Karl in einem Testament von seinem „Immobiliarvermögen, 
bas ist meine besitzenden Land unb Leute".9) Politische Rechte fehlten ber bäuerlichen 
Bevölkerung vollständig, sie hatte seine Selbstverwaltung wie die württembergischen 
Landgemeinden; landständisches Wesen sonnte sic in ben allzukleinen Ländchen nicht 
entfalten; unb so hatte die französische Revolution trotz ber Milde ber Regierung unb 
ber Angebundenheit von Bürger unb Bauer auch im Hohenlohischen Aufregung unb 
einige Aufläufe im Sefolge, in benen eine oppositionelle Stimmung gegen bas Landes- 
regiment unb bas Verlangen nac vermehrten Dolksrechten zum Ausbrucf fam.

Die Grafen unb dürften residierten in zahlreichen Schlössern, bie meist in kleinen 
Stäbten liegenb über bas ganze Land zerstreut waren, bie Aleuensteiner in Ohringen, 
Weikersheim, Langenburg, Ingelfingen unb Kirchberg, bie Walbenburger in Bartenstein 
unb Pfedelbach, Schillingsfürst, Walbenburg unb Kupferzell. Die meisten dieser Schlösser 
waren in ber ersten Hälfte bes 18. Jahrhunderts ober um bie Mitte desselben umge- 
baut worben ober neu erstanden. Errichteten größere Fürsten sich neben ben alten Landes- 
Hauptstädten neue Residenzorte (man denke an Mannheim, Darmstadt, Ludwigsburg, 
Karlsruhe unb andere), so begnügten sic bie kleineren Herren mit möglichster Der- 
schönerung ihrer Residenzen ober dem Anbau eines neuen vornehmeren Stadtteils, wie 
denn Fürst Friedrich Ludwig Karl von Öhringen in ben letzten Jahrzehnten bes Jahr- 
hunderts an Öhringen bie schöne, nac ihrer Sesamtanlage wie ber baulichen Gestaltung 
bes einzelnen recht geschmackvolle Karlsvorstadt hat anbauen lassen. Die Residenzen 
lagen meist in ber Ebene, in einer Umgebung, die ben Späteren vielfach arm an Reizen 
erschien; allein bas trefflich geschulte Auge ber Herren entdeckte in ben Feldern unb 
Wiesen bes sanft welligen Geländes reiche Schönheiten; mit großem Gefeites wußte 
man alle Vorteile ber Sage wie ber Aussicht auszunützen. Prächtige Hofgärten würben 
angelegt, anfangs noc im regelmäßigen französischen Stil, später auc nac bem 
freieren englischen Seschmack, ber jede Vergewaltigung ber Aatur zu vermeiden suchte. 
Außzerdem schufen sic bie Fürsten besondere Sommeraufenthalte, zu benen sie wie zu 
glücklichen Inseln aus bem Ernst ihrer Regierungspflichten unb bem oft sehr bewegten 
Hofleben sic zurückzuziehen liebten: bie Ohringer bas herrlic ausgewählte unb mit 
großer Siebe unb Kunst gestaltete Friedrichsruhe, bie Weikersheimer ben über bem 
Städtchen Weikersheim sic erhebenden Carlsberg, bie Sangenburger bas idyllische 
Subwigsruhe, wie ber Platz nach dem Vorbild von Friedrichsruhe aus Sinbenbronn 
umgenannt würbe.

So entfaltete sic wenigstens an ben Höfen eine echte künstlerische Kultur, bie 
heute noch in ihren bleibenden Alachwirkungen bie Landschaft belebt. Die Bildung bes 
Volfs war im übrigen wesentlich von ber Kirche abhängig, bie freilich ganz unter bem 
Sinfluß ber Sanbesregierung stand 10); doc nahm sie Änberungcn des evangelischen 
Gottesbienftes nicht ohne Befragen ber Landesgeistlichkeit vor. Das kirchliche Seben war 
keineswegs tot; bie Sottesdienstformen finb reicher als im Württembergischen; noch im 
Sahr 1782 wirb ein vortreffliches hohenlohisches Gesangbuch herausgegeben. Dem 
Pietismus gestattete ganz im Gegensatz zu Alt-Württemberg bas Kirchenregiment feinen 
Eingang im Lande; ber religiöse Individualismus sonnte nicht in ber Weise auffommen 
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wie in dem benachbarten Herzogtum. Es erhielt sic vielmehr die Kirchlichkeit des 
17. Jahrhunderts ohne Änderung durch die ganze Folgezeit; dem konservativen Kirchen- 
christentum des hohenlohischen Landmanns gebrac die Innigkeit und der Eiefjinn 
schwäbisch- pietistischer Frömmigkeit. Der Lebenslust und Senuszsucht trat die milde 
Landes- und Kirchenregierung weit weniger entgegen als in Württemberg, zumal seit- 
dem hier um die Mitte des 17. Jahrhunderts nac dem Vorbild der kalvinistischen Se- 
meinden die Kirchenkonvente eingeführt worden waren. Mandate, welche die Sittens 
zucht betrafen, fehlten auc im Hohenlohischen nicht; doc blieb der Seselligkeit feiner 
Bewohner, verglichen mit derjenigen der Alt-Württemberger, ein leichterer und freierer 
Con eigen. 11)

Mittelpunkt der gelehrten Bildung des Landes war das gemeinschaftliche Symnasium 
zu Öhringen, das nac allen Zeugnissen sic während des ganzen 18. Jahrhunderts in 
einem vorzüglichen Zustande befand, sowohl was die Lehrer als was die Anordnung 
der Schulfächer betraf12); daneben gab es allenthalben in den Landstädtchen noc Latein- 
schulen, die auf den Besuch dieses Gymnasiums vorbereiten sonnten. Auc zahlreiche 
Volksschulen würben durc die Landesherren geschaffen unb 1785 wenigstens im Fürsten- 
tum Öhringen ber Schulzwang grundsätzlich ausgesprochen; ja Friedrich Ludwig Karl 
richtete sogar ein kleines Schullehrerseminar in ber Hauptstadt ein. Andererseits grünbete 
Karl Albrecht I. von Schillingsfürst, ein großer Freund bcs Jesuitenordens, in feiner 
Residenz Schillingsfürst ein Erziehungsinstitut für Adelige unb Honoratiorensöhne, bas 
von Jesuiten geleitet werben unb wohl befonbers bem protestantischen Landesgymnajium 
zu Öhringen Konkurrenz machen sollte; durch die Aufhebung bcs Ordens im Jahr 1773 
musste er freilich diese feine Lieblingsschöpfung sehr gefährdet sehen.13)

So war es denn fein Wunder, ba^ auc wissenschaftliche Betätigung dem hohen- 
lohischen Lande nicht ferne geblieben ist. Insbesondere blühte die Seschichtsforschung.14) 
In ber zweiten Hälfte bes 18. Jahrhunderts würbe in Deutschland allenthalben bie 
Cerritorialgeschichte quellenmässig bearbeitet. Den trefflichen Männern, welche ba unb 
bort bie Vergangenheit ber einzelnen Länder unb Landschaften aus ben Schätzen ber 
Archive untersucht haben, stellten sic bie Hohenloher Hanszelmann unb Wibel würdig 
zur Seite, ja sie finb jenen zum Seil Vorgang unb Auster gewesen. Mit heller Ent- 
deckerfreude, mit echter Liebe zu ihrer Heimat zogen sie die seither verborgenen unb 
ängstlich gehüteten Pergamente ans Tageslicht. Christian Ernst Hanszelmann, Hofrat zu 
Öhringen, verfasste drei Bände über bas Alter ber hohenlohischen Landeshoheit (1751 
bis 1762); bas sorgfältige Wer ist für bie Erkundung ber älteren Hausgeschichte grund- 
legenb geworben. lieben ihn trat Johann Christian Wibel, Hofprediger zu Langen- 
bürg, mit seiner vierbändigen Kirchen- unb Reformationshistorie, bie in ben Jahren \752 
bis 1755 erschienen ist; er förderte die Geschichte ber geistigen Kultur bcs Landes ebenso 
wie jener bie bes Regentenhauses. Auszerdem hat Hanszelmann als glücklicher Sinder 
bie Römerkastelle zu Ohringen, Mainhardt unb Jagsthausen entdeckt unb feine Unters 
suchungen über bie Ausdehnung bes Römerreichs in Deutschland 1768 unb 1773 ver- 
öffentlich; durc feine mühereichen Husgrabungen hat er ben Anstoß zu allen späteren 
Forschungen über ben germanischen Limes gegeben.

Diesem Staube ber geistigen Kultur entsprach ber bes wirtschaftlichen Lebens. 
Das Land war im wesentlichen ein bäuerliches, bie Landwirtschaft ber Haupterwerb 
ber Bevölkerung. Die zahlreichen Dörfer, Weiter unb Einzelhöfe finb mit meist wohl- 
habenden Bauern besetzt, die bem einträglichen Boden reiche Früchte abgewinnen. Hier 
ist nun wieder ein erheblicher Unterschied zwischen Alt-Württemberg unb bem Hohen- 
lohischen zu bemerken. 3n bezug auf bie Wirtschaftsgebiete besteht ein großer Unters 
schied zwischen benen ber freien Teilbarkeit unb benen ber geschlossenen Hofgüter; 
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während diese mit ihrem Anerbenrecht eine wohlhabende Bevölkerung erhalten und den 
Überschuß der Samilienjöhne zwingen anderswo unterzukommen, ist die natürliche Folge 
des ungehemmten Erbteilens eine grosse Zersplitterung des Besitzes, weshalb denn auch 
die Sesetzgebung der Territorien sic meist für die Geschlossenheit der Suter erklärte. 
Während im Herzogtum Württemberg die Parzellierung übermäßig um sic griff, bürsten 
im Hohenlohischen die Bauernhöfe ohne besondere herrschaftliche Erlaubnis nicht zer- 
trümmert werben; nur wo der Weinbau sic lohnte, besonders in den tief eingeschnittenen 
Slußsztälern, war ganz kleiner Besitz einer dichten Bevölkerung vorherrschend. Die alte 
Dreifelderwirtschaft mit ihrem Wechsel von Winterfeld, Sommerfeld unb Brache war 
seit dem Ende des Mittelalters durch bie Besömmerung des Brachfelds allmählich durch- 
brochen worben. Die voUftänbige Überwindung dieses nunmehr hemmenden Systems 
ber Fruchtfolge war aber im Hohenlohischen bei bem Vorherrschen ber Weilersiedlung 
rascher möglich als im Alt-Württembergischen, wo bie zahlreichen Bewohner ber grossen 
Dörfer sic weit weniger leicht über bie notwendigen Neuerungen innerhalb ber Se- 
markungen einigen sonnten als bie wenigen Hofbesitzer eines hohenlohischen Landorts. 
Die zweite Hälfte bes 18. Jahrhunderts ist überall in Deutschland eine Zeit land- 
wirtschaftlicher Reformen, bie zumal dadurch geförbert würben, bah bie Bauern be- 
fonbers viele gesegnete, fruchtbare Jahre erlebten; Aliederschlesien unb Sachsen im mitt- 
leren, bie Rheinpfalz unb bas Hohenlohische im südlichen Deutschland gingen hierin 
den übrigen Landschaften voran.15) In Hohenlohe war cs insbefonbere ein rüstiger 
Seistlicher, bem bas Verdienst nachhaltiger Anregung in erster Linie zukam, ein von 
warmem Eifer um bas allgemeine Beste beseelter Mann, Pfarrer Mayer in Kupferzell, 
ber erst innerhalb seiner Semeinde, bem nächsten Feld feiner landwirtschaftlichen Der- 
befferungen, durch Zuspruc unb Beispiel unb bann weithin als Schriftsteller reformierenb 
gewirkt hat. 16) Rasc dehnte sic bie Sommerstallfütterung bes Pichs unb ber Kleebau 
über bas ganze hohenlohische Land aus. Die Viehzucht nahm einen auszerordentlichen 
Aufschwung, unb ber Handel mit Mastvieh in bie gröberen fübweftbeutfehen Städte ge= 
wann eine solche Ausdehnung, bah mehrere Handelskompanien sic biefem Handels- 
betrieb wibmeten, ber bereits einen recht modernen Eindruck macht. 17) Die Folge war 
ein rasches Steigen ber Seldeinnahmen unb bes Wohlstands ber bäuerlichen Bevölke- 
rung. Tiefen Aufschwung ber Bodenkultur begünstigten bie einsichtigen Herrschaften auf 
alle Weife; was einer rationellen Landwirtschaft irgend hinderlich schien, suchten sie aus 
bem Wege zu räumen. Die grossen herrschaftlichen Schäfereien, bie viele Beschwerden 
hervorriefen, würben versauft, ebenso bie zahlreichen Domanialgüter, welche bie Herr- 
schaften in eigenem Betriebe behalten hatten.18) Hiefür war zweifellos bie innere politif 
Österreichs vorbildlich, wo vom Jahr 1776 ab bie böhmischen unb mährischen Domanial- 
bauern in eine völlig neue Verfassung gebracht würben. 19) Es war ein feststehender 
Lehrsatz ber landwirtschaftlichen Theoretiker bes 18. Jahrhunderts, bah ber Kleinbetrieb 
möglichst ausgedehnt werben solle, unb man nahm an, bah der Fiskus durc bie Zev- 
schlagung ber Domänen nicht leibe, ba ja bie jährlichen Zinsungen ber neuen Erbpächter, 
im Hohenlohischen ber fog. Kanon, reichen Ersatz für bie seitherigen Einkünfte zu bieten 
schienen.

Handelsverkehr unb Industrie traten' neben ber Landwirtschaft natürlich zurück. 
Das Land war zwar ein überall bem Verkehr geöffnetes Ebenengebiet; aber es mangelte 
an verbinbenben Kunststraßzen, unb wenn bie hohenlohischen Regierungen für solche 
sorgten, so gab cs für diese feine Fortsetzung in ben Alachbarterritorien. Huszerdem 
waren bie vielen Zollschranken hinderlich, bie jebe Herrschaft um sich gezogen hatte, 
wie sic benn 3. 33. rings um bas Städtchen Ingelfingen Zollstätten in Belfenberg, 
Hermuthausen, Stachenhausen, Dörrenzimmern unb Aliedernhall befanben. Das Hand- 
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wert, das im 17. Jahrhundert allenthalben in Deutschland darniederlag, begann sich 
im 18. nur langsam zu heben. Auc hier besteht ein Unterschieb zwischen bem Hohen- 
lohijchen unb Alt-Württemberg, ber wesentlich auf bie Verschiedenheit ber landwirt- 
schaftlichen Verfassung, bie Seschlossenheit ber Hofgüter einer-, bie ungehinderte Zer- 
teilung derselben andererseits, zurückzuführen ist. Während im Herzogtum das Hand- 
wert auc auf ben Dörfern sic ausbreitete, fehlte es in Hohenlohe auf bem Lande so 
gut wie ganz, wie übrigens ähnlich im grösseren Seile des Reichs. Dies kam natürlich 
bem ^anbwerterftanb ber kleinen Stäbte zugute. Diese Acker- und Handwerkerstädtchen, 
bereu Umfang feit ihrer Ummauerung im 13. unb 14. Jahrhundert faum verändert 
war, hatten freilich nur bann einige Bedeutung, wenn sie zugleich Rejidenzichlöser ent- 
hielten. Immerhin war Öhringen, beffen Bevölkerung auf über 3800 Seelen berechnet 
würbe,20) für jene Zeit feine ganz unbeträchtliche Stabt; man muss bedenken, daß von 
ben benachbarten Reichsstädten damals Hall nur 5000, Heilbronn 7000, Wimpfen gar 
bloss 2000 Einwohner zählte.21) Der Landesherr war immer ein Hauptkonsument feines 
Landes; schlug er unb mit ihm fein Hof unb bie Regierung in einem ber Städtchen 
seine Residenz auf, so war bies auch wirtschaftlich für biefes vom grössten Vorteil, 
wozu noch bas nicht zu unterschätzende werftätige Interesse ber herrschaftlichen Familie 
am Wohl unb Wehe ber unter ihren Augen lebenben Stadtbevölkerung trat. Überhaupt 
entschied ja damals in Deutschland bie Eigenschaft als Residenz unb Regierungssitz vor 
allem über bas Gedeihen einer Stabt; während bie alten Hauptplätze städtischer Kultur 
verfümmerten, gelangten überall unbebeutenbe Landstädte als Rejidenzorte zu Wachstum 
unb Ansehen. Im Hohenlohischen sind auszerdem direkte Bemühungen einzelner Re- 
genten um bie Schöpfung einer Großzindustrie in ihren Landesteilen zu verzeichnen, wie 
sic ja bamals bie meisten deutschen Fürsten mit mehr ober weniger Slüc bemühten, 
neue Industriezweige in ihren Ländern heimisch zu machen. Insbesondere gab sic ber 
Erbprinz Friedric Ludwig von Hohenlohe-Zngelfingen, ber bekannte preussische Seneral, 
ber nachmals in der Schlacht bei Jena so unglücklich war, viele Mühe, kunstgewerbliche 
unb sonstige industrielle Tätigkeit in feinem fleincn Erblande einzuführen.22) Um in Ingel- 
fingen eine gewerbliche Bevölkerung aufzubringen, begann er im Jahr 1782 bie Unlage 
eines neuen Stabtteils, dem er ben Kamen Mlariannenvorstadt beilegte; Weber, Euch- 
macher, Strumpfwirfer unb dergleichen würben in derselben angesiedelt, eine Wals, ein 
Sarbhaus, eine Soldwarenfabrit eingerichtet. Auc nac Steinkohlen liess er schürfen, 
bie Saline Weisbad) wieder instandsetzen, er plante Straßenbau unb Postverkehr, bas 
meiste freilich ohne bauernben ober auc nur augenblicklichen Erfolg. Werfwürbig ist 
eine Einrichtung, bie ber von ben humanen Ideen ber Zeit lebhaft angeregte Sürst 
Ludwig Friedric Karl im Fürstentum Öhringen ins Leben rief. In ber Stiftskirche 
zu Öhringen hängt heute noch an ber Ostwand des Schiffs neben bem Triumphbogen 
ein Marmorrelief, ein sprechendes Ubbilb biefes Fürsten unb feiner Gemahlin, bas den- 
selben ihr Hesse, ber ebengenannte Erbprinz von Ingelfingen (ber Ahnherr ber heutigen 
Öhringer Fürsten), zur Feier ihrer goldenen Hochzeit verehrt hat. Es stammt von bem 
berühmten Schadow, jenem preussischen Bildhauer, ber gegenüber ber bamals üblichen 
klassizistischen Idealisierung mit tapferer Alüchternheit eine realistisch treue Auffassung 
ber Köpfe wie ber Gewandung bevorzugt hat; so zeigt auc biefes schöne Werf feine 
Bdealtypen, fonbern bas lebenstreue porträt eines wohlwollenden, milben, in Ehren 
ergrauten Fürstenpaares. Dieser edle Fürst richtete unter bem Hamen bes Instituts 
zu Aeuenstein ein gemeinnütziges Unternehmen ein, bas Hrmenfürforge, Waisenerzichung 
unb bie Beschäftigung von Arbeitslosen unb Sträflingen in sic vereinigte, wie man bies 
ähnlich and) sonst während bes 18. Jahrhunderts, 3. 33. in Ludwigsburg, versucht hat. 
Im fränkischen Reichskreis war bamals ber Bettel durch frembes unb einheimisches 
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Sesindel zur wahren Landplage geworden, besonders seitdem der ebenfalls sehr schwer 
davon heimgesuchte schwäbische Kreis innerhalb seiner Srenzen dem Übel mit durch- 
fahrender Energie gesteuert hatte. Der einsichtige Fürst, der wenigstens in seinem Lande 
den schädlichen Unfug ausrotten wollte, ließ jeden gewohnheitsmäßigen Landstreicher 
in das Aleuensteiner Arbeitshaus einliefern, das dem Schlosse gegenüberlag und zugleich 
als Zuchthaus für Sträflinge diente; mit diesem Arbeitshause wurde eine Zeugweberei, 
bald auc eine Wollentuchfabrit verbunden, die sic 1803 auflöste, während die Straf- 
anstatt erst nac der Mediatisierung durc König Friedrich aufgehoben würbe. Damit 
hing nun als Ergänzung bas 1776 von dem Fürsten gestiftete Hospital für unverschul- 
bete Arme zusammen, bas im Schloß zu Aeuenstein untergebracht würbe; ein Anhängsel 
besfelben war bas Waisenhaus, bas sic ebenfalls im Schlosse befanb, aber nur bis 1786 
bauerte; man fanb es balb zweckmäßziger, bic Waisen ber Familienerziehung zu über- 
geben.23) Es ist bezeichnend für ben Seist dieser vorromantischen Zeit unb ben phil- 
anthropischen Charakter des Fürsten, ba^ dieser für solche Zwecke sein Stammschloß 
zur Verfügung stellte, welches erst in unseren Sagen von ben zerstörenden Folgen jener 
Verwendung wieber befreit wirb. In veränberter Form besteht bas Institut zu Aleuen- 
stein heute noc fort.

So haben wir keineswegs ein ftagmerenbes Leben in diesen hohenlohischen Fürsten- 
tümern, sondern munteren Fortschritt nac Mlaszgabe ber vorhandenen Kräfte. Das 
Land war zu klein unb nac außen allzusehr ausgeschlossen, als baß ber Stolz auf eine 
eigenartige Srabition ober auc eine enge Selbstzufriedenheit hätte aufkommen sönnen, 
wie sie ben Alt-Württembergern eigen würben. Ein Beobachter sagt gegen Ende bes 
Jahrhunderts von bem Landvolk: „Schon ber Alationalgeis ber Hohenloher bietet ber 
Industrie unb Kultur bic Hand. Es fehlt weber an Lebhaftigkeit noc an energischer 
physischer Kraft. Sie haben weniger Abneigung vor Neuerungen als bie Alachbarn. 
Sic versuchen unb beurteilen, ehe sie verwerfen. Die Simplizität unb Senügsamkeit 
ihrer Sitten unb ihrer Lebensart verbunben mit ber Gewöhnung an einen kleineren 
unb sicheren Sewins führt sie unbedingt zum Wohlstand hin." 24) Es war ein auf- 
geweifter, ber realen Welt unb bem praktischen Leben zugewandter Dolksschlag, ge- 
schmeidig, anstellig unb klug, höflic unb entgegenkommend gegen die Fremden; als das 
Land zu Anfang bes 19. Jahrhunderts bem württembergischen Staat einverleibt würbe, 
fielen an ben Bewohnern bic gefälligeren Umgangsformen, bic weichere unb fließenbe 
Rede, bie größere Gewandtheit unb Lenksamkeit im Vergleich mit ben schwäbischen 
Bürgern unb Bauern auf.25) Sic teilten diese Eigenschaften mit bem größten Seil bes 
fränkischen Dolfsftamms, aus benfelben geschichtlichen Ursachen.

Sobalb bic kommenden stürmischen Zeiten bic politische Schwäche unb Haltlosigkeit 
ber kleinen Herrschaften bes alten Reichs aufzeigten, brach ihre Selbständigkeit zu- 
fammen. Die Blüte bes hohenlohischen Landes war nur während eines langen Friedens- 
zustands möglich, unb ba biefen bie militärische Kraftentfaltung bes Sanken nicht ge- 
nügenb sicherte, war sie eine gefährdete unb trügerische. Die inneren Zustände allein 
aber erlauben nicht zu sagen, baß biefe kleinen Fürstentümer reif zum Untergange ge- 
wesen seien. Es hat sich vielmehr in denselben ein echtes Kulturleben entwickelt; was 
ein Heines deutsches Land bamals zum Wohl feiner Ungehörigen hat leisten sönnen, 
ist im Hohenlohischen geleistet worben.
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Limpurg

Saildorf mit dem abgebrannten pücklerschen und dem alten limpurgischen Schloß

++

I
m Alordosten stiesz an das Herzogtum, an die Ämter Adelberg, Backnang, Lorch, 
Murrhardt, Weinsberg und Welzheim angrenzend, die Herrschaft Limpurg. Die- 
selbe umfaßte, abgesehen von der in der Mlaingegend liegenden Herrschaft Speckfeld, 

in der Hauptsache das heutige Oberamt Saildorf und Teile des Schorndorfer Ober- 
amts. 1441 war die Herrschaft geteilt worden und infolge davon unterschied man die 

Linien Limpurg-Saildorf und Limpurg-Speckfeld. Der Saildorfer Mannsstamm war 
mit dem Schenken Wilhelm Heinric 1690 ausgestorben. In feine Lande hatten sic 
die Grafen Pollrat von Obersontheim und Seorg Eberhard in Sommerhausen, beide 
von der Speckfelder Linie, mit den zwei Töchtern des Verstorbenen geteilt. Allein auc 
die beiden Grafen waren ohne männliche Aachkommen.

Die Limpurger Reichslehen kamen 1713 mit dem Code des letzten Schenken, Polls 
rat, an Preußzen, das schon längst ein kaiserliches Erspektanzdekret darauf hatte, und 
1742 afterlehensweise an Brandenburg-Anobach, das sic 1746 bzw. 1748 mit den 
Allodialerben verglich, wobei Anobac u. a. 3/4 des Saildorfer und Schmiedelfelder 
Kreisvotums erhielt, während 1/4 den Wurmbrandischen Deszendenten verblieb.
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An Württemberg fiel mit dem Aussterben des Schenkischen Alannsstamms Welz- 
heim mit der Waibelhube zurück. Allein der fränkische Kreis verlangte noc alte Matri- 
kularbeiträge in der Höhe von 36 134 sl., rüc ständige Kriegssteuern aus der Limpurger 
Zeit im Betrag von 5855 fl. 40 fr. und bann an weiteren Mlannschaftsstellungskosten
15 392 fl. Auszerdem beanspruchte ber fränkische Kreis bas Besteuerungsrecht, bas 
Württemberg für sic in Anspruch nahm. Die Verhandlungen, bei denen die Frage 
eines weiteren Kreisvotums für Württemberg eine Rolle spielte unb die man in be- 
liebter Weise dilatorisch führte, um schlimmstenfalls mit einer Abschlagszahlung los- 
zukommen, zogen sic bis in die Regierungszeit Herzog Friedrich Eugens hin.

Eine Folge ber vielen Veränderungen waren wie in ber Waibelhube so auc sonst 
im Limpurgischen bic vielen Orte mit gemischter, b. h. verschiedenen Herrschaften zu- 
gehöriger Pevölterung. So hatte Anterschlechtbac elf limpurgijche Lehengüter neben 
württembergischen, Holzhausen bei Ejchac hatte 1753 vier Limpurger, einen württem- 
bergischen, vier Smündijche unb einen v. Holzischen Untertanen. Wittelbronn zählte 1801 
sieben Lorchijche, fünf Smündijche, zehn Limpurger unb vier Komburger Untertanen. In 
Spöc waren Limpurger, Württemberger unb Haller Untertanen uff. Eine Folge davon 
waren zahlreiche Jurisdiktionsstreitigkeiten. In Öden- unb Aiederndorf (Ottendorf) 
hatten 1764 Württemberg unb Limpurg bic hohe malefizische Obrigkeit je zur Hälfte, 
an ber niedern vogteilichen Obrigkeit Württemberg zwei Drittel, Limpurg ein Drittel.

Der allobiale Seil ber Herrschaft Limpurg war durc eine Reihe von Seilungen 
in einzelne Herrschaften zerfallen. Die beiben Soester des Schenken Wilhelm Heinrich, 
bie Gräfin Wurmbranb unb ihre mit dem Grafen Solms-Aji entkeim vermählte Schwester 
teilten 1707 ihren Anteil, wobei ersterer ein Diertel ber Stadt, bas halbe Schloß, bas 
Amt Saildorf unb bas halbe Amt Sschwend zufiel, letzterer ein Viertel ber Stadt, bas 
halbe Schloß nebst ben Hintern Ober-Roth unb Pixberg unb ber andern Hälfte von 
Sschwend. Der Wurmbrandische Hnteil verfiel bann später wieber in ben Sachfen- 
Sotha-Rodaschen unb Leiningenschen Seil, wogegen der Solms:Assenheimische 
Anteil in vier Seile geteilt würbe: die W albe cf sc c, bic S olms: Hob elh eimische, 
bic 3 f e n b u r g - W c c r h o 13 i f c c unb die S o 1 m s - A f f c n h c i m i f c c & u a r t. Auc bic 
Linie Speckfeld-Sontheim teilte ben Besitz. Der Speckfelder Seil mit ben Hintern 
Einersheim, Sollhofen unb Sommerhausen mit (1722) 734 Untertanen fam 1772 an bic 
Grafen v. Rechtern-Limpurg. Hus dem übrigen Besis würben fünf Herrschaften gebildet:

K Limpurg Sontheim Schmiedelfeld mit 40 Ortschaften unb Höfen fam 
an bie Gräfin Wilhelmine Sophie Eva von pröfing unb von ihr an ihre Tochter, bic 
Wild- unb Rheingräfin Juliane Franziska Leop. Theresia zu Salm-Srumbach.

2. Limpurg Sontheim-Sröningen fiel mit zusammen 30 Parzellen (Schloß 
Gröningen, Ober- unb Untergröningen, Ejchach, Holzhausen) an bic Landgräfin Christiane 
Wagbalena Sultane von Hejjen-Homburg unb bann an ihre Souter, bic Fürstin von 
Hohenlohe Bartenstein.

3. Limpurg Sonthei m - © b c r f o n tc i m mit Obersontheim, Mittel- unb Anter- 
fijchach, Weiler, Leippersberg unb Beutenmühle fiel ber Gräfin Hmöna Sophie Friederike 
von Löwenstein zu, unter deren Kindern bic Herrschaft zuerst in sieben, später in sechs 
Seile geteilt würbe. Die Pücklerische Sext würbe zuletzt noc in 504 Seile aufgelöst

4. Limpurg Sontheim-Saildorf mit 43 Orten unb Parzellen, größtenteils 
im Gebiet ber Waibelhube, fiel an bie Gräfin Friederike Hugufte v. Schönburg-WDalden- 
bürg unb von ba an ben Stasen Pückler.

5. Endlich Limpurg- Sont hei m-2 i c elbac mit zusammen 15 Parzellen fiel 
an bic Sräfin Sophie Eleonore von Erbach-Erbac unb später an bic Srafen von 
Löwenstein-Wertheim.



Simpurg. AY

Die Nachbarschaft des Simpurger Gebiets legte es Württemberg nahe, sobald sic Belegenheit bot, 
wenigstens einzelne Terrschasten zu erwerben. Der Sachjen-Sotha Rodasche Anteil war der erste, 
der frei wurde. Im Mai 1776 machte der Stabspfleger Schwarz von Westheim darauf aufmerffam, daß 
günstige Gelegenheit dazu geboten fei, da die beiden Prinzessinnen, Hugufte Sutfe Sriederike, die spätere 
Erbprinzessin von Schwarzburg-Rubolstadt, und Luise, die spätere Herzogin von SlecklenburgeSchmerin, 
feinen Anlaß hatten, diesen Besitz festzuhalten. Der (mit Seiningen gemeinsame) wurmbrandiiche Anteil 
bestand im halben Schloß Saildorf und sonstigen Herrschastegebäuden, 9256 Huten Ackern, 9905 Huten 
Wiesen, 1062 Huten Gärten, den Jägerhäusern in Rupprechtshofen und Sschwend, angeblich) 530 0 ilTorgen 
Walb, Höfen zu Kiefelberg unb Münster, bet Ziegelhütte in Saildorf, einigen Seen unb Bächen, einer 
Anzahl mit Solms gemeinschaftlicher Domänen, Aaturaldiensten (471/2 Acker- unb anbere gemeine Suhren; 
43 Weinfuhren; 75 Handdienste cinschlieszlic des Herrschaftehofs zu Münster; 755 Holzfuhren unb 
Aufmachen von 534 Klaftern Scheiterholz gegen Abgabe von 1/2 Laib Brot für bie „Schndiener" l&uhr: 
Leute] unb 1/4 Laib für bie „Handdiener"). Dazu kam 1/4 an der Stadt unb Dorstadt Saildor, bas Amt 
Saildorf-Sand mit Münster, Bröckingen, Schönberg, Unterrot, Heippersberg, Honkling, Eichentirnberg, 
Erlinhof, Gehrhof, Michelbächle, Dölklinswald, Kleebaus, Hegenau, Spöck, Ottendorf, Riederndort- Klein« 
Altdorf, Großz-Altdorf, Eutendorf, Haspelhausen unb Rothof; bas Amt Sschwend mit Dorf Üschwend, 
Singlensmab, Sämmershof, Hetschenhof, Nürnberg, Birkhof, Mühläckerle, Schlechtbach, Hohenreut, Kaps, 
Aardenheim, Frickenhofen unb Vordersteinenberg. Weiter 218 Seibeigene im Sanb, 215 außer Sanbs in 
bet nähe, 45 weiter entfernt, 18 verschollen. An Zolleinnahmen ber Semeinherrschasten werden aufge- 
führt: Wasserzou für bie aus den Herrschaften Saildorf unb Schmiedelfeld im Kocher unb in Bächen ge= 
flößten Hölzer; Guldenzol für bas ins Sanb ober aus bem Sanb verfaufte Dich; Sandzoll; Seibzot 
bet Juden; Anteil an ber überschlagsmühle in Smünd, einem Simpurger Sehen; Anteil am großen Schuten 
in 17 Orten, am kleinen Zehnten in 9, am Blutzehnten in 4. am Reugereutzehnten in 5 Ortschaften.

- Die Stabt Gaildorf zählte 1764 200 Bürger/und 400 Häuser; 1785 waren es 240 Bürger (ober 

1148 Einwohner), worunter 323 Bebienftete aller Art.

Eine Durchschnittsberechnung der Revenüen des sächsischen Anteils ergab 3376 il. 
jährliche Reineinnahmen. Der Herzog leitete die Verhandlungen selbst ein. Der Herzog 
von Mecklenburg-Schwerin, dem die Prinzessinnen die Verhandlungen überließen, ernannte 
den Seheimeratspräjidenten Grafen Bajsewit unb den Seh. Rat Schmidt, bzw. den 
Komjijtorialrat Weinland, einen geb. Eszlinger, zu Bevollmächtigten, während württem« 
bergijcherseits ber Etatsminister unb Rentkammerpräjident v. Kniestedt unb Seh. Hat 
Bühler mit ben Verhandlungen betraut würben unb Kammerprofurator Fischer unb 
Expeditionorat Slattic ben Auftrag erhielten, einen Augenschein vorzunehmen.

Einige Schwierigkeit machte bei ben Verhandlungen ber Lehensverband mit Bran- 
denburg, dessen Aufhebung ber Herzog in erster Linie verlangen wollte. Um so mehr 
fielen aber ben deputierten bie schönen Waldungen ins Auge; „man sönne daher einen 
consiberablen Floß ins Land bringen". Hur über bie Ausdehnung derselben gingen bie 
Angaben auseinander. Zuerst war bie Forderung aus 100000 Dukaten (500000 st) 
gestellt gewesen. Am 12. Sept. 1780 würbe mit Konjistorialrat Weinland aus 208 000 fl. 
abgeredet. 30 000 fl. sollten nac Auswechslung des Kaufbriefs entrichtet, ber Rest 
auf Seorgii folgenben Jahrs bezahlt werben. Der Wald sollte nachgemessen werben, 
was bann zur Folge hatte, das sic ber Kaufpreis auf 162 400 fl. ermäßigte. Wein- 
lanb erhielt pro renumeratione 200 Dukaten, bie beiben Aiecklenburger ilinister je 
300. Hm 2 5./2 8. Oktober 1780 würbe ber Kaufbrief unterzeichnet. Solms unb Lei- 
ningen hatten schon früher erklärt, das sie von ihrem Auslosungsrecht feinen Sebrauc 
machen. 1) die Verkäuferinnen bedangen noc aus, daß ber Herzog sic in ber Eigen- 
schaft eines membri pure evangelici zum fränkischen evangelischen Srafenfollegium 
halte, bass bie evangelisch-lutherische Religion bie alleinberechtigte bleibe unb, was ihnen 
auc noc am Herzen lag, ba^ bie Sommerschulen in Perfektion gebracht werben sollen.

Hm 9. unb 10. November 1780 würben bie geistlichen unb weltlichen diener auf 
Württemberg verpflichtet. Hm 23. November kam ber Herzog selbst zum Augenschein 
„unb hat sich", wie Hofrat Walther an ben Fürsten von Leiningen schrieb, „duc alb 
gemeine Leutseligkeit unb Herablassung aller Herzen dermassen zu eigen gemacht, daß 
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allgemeiner Wunsc ist, das sie württembergisc werden." Auc ber Armut hatte der 
Herzog ein Beträchtliches zugewandt.

Ziemliche Schwierigkeiten machte die Belehnung mit den an sic unbedeutenden 
kurpfälzijchen Lehenstücken2) (den Burgen Rötenberg und Kransberg mit etlichen Gülten), 
da Söwenstein-Wertheim gegen den Verkauf einen Prozeß beim Reichskammergericht 
angestrengt hatte. Auc bei Ansbac ging die Belehnung nicht glatt vor sich, ba dieses 
außzer ben 150 Dukaten pro concessione alienationis noc jährlich 150 fl. für Lim- 
purger Kammergefälle beanspruchte, was Württemberg erst nac bem Aussterben der 
wurmbrandijchen Deszendenten zugestehen wollte. Doc gab man zuletzt nach, ba sic 
fand, daß biefe Summe beim Anschlag schon in Berechnung gezogen war, und im 
Oftober 1797 empfing Seh. Rat v. Urfull im Kamen Württembergs die Belehnung.

Aoc 1780 würbe bem Herzog ber f chmiedelf eldische Anteil angeboten. Er 
bestaub aus bem Schloß Schmiedelfeld mit seiner prächtigen, seither leider ber Denkmäler) 
beraubten und in eine Wirtschaft verwandelten Schloßzkirche, die Prescher eingehend be- 
schreibt, Sulzbach, Alt-Schmiedelfeld, Weiler, Sauffen a. K., Heerberg mit feiner alten 
Wallfahrtskirche, Uhlbach, Seifertshofen unb einer Reihe einzelner Parzellen — Prescher 
zählt im ganzen 40 auf. Inhaber biefer Anteile waren bie Kinder ber verstorbenen 
Sultane, Wild- uub Xheingräfin von Salm-Srumbach. 1781 gab ber Herzog noch vor 
seiner Abreise Vollmacht, ben Kauf abzuschlieszen. Muf ein Gutachten Flattichs hin hatten 
Regierungsrat uub Kammer bringeub geraten, bie seltene Gelegenheit zu benützen. Mm 
2 5. Oft. 1781 kam bann auc ber Kauf um 375000 fl.4) zustande, barunter 75000 7. 
bar. Der Vorbehalt (Beitritt zum fränkischen Srafenkollegium, Mlleingültigfeit ber ev.- 
lutherischen Religion, Sicherung ber Rechte ber Einwohner) entsprach den Bedingungen 
beim Ankauf des sächsischen Seils.

Auc hier blieb ber Kauf nicht ohne Einspruch. Die Grafen von Löwenstein, 
auch Waldenburg artenstein protestierten, ebenso Hohenlohe-Ingelfingen wegen einer 
Erbschaftsforderung, während Herzog Friedrich Eugen unb Prinz Louis ben Herzog zu 
bem Kauf beglückwünschten.

Endlich würbe bem Herzog auc bas gräfl. Sronsfeldische Drittel an ber 
Herrschaft Obersontheim angeboten uub ber Kauf am 27. Januar 1781 um 98 000 fl. 
unb 200 Dukaten Schlüsselgeld abgeschlossen. Die Gräfin Seckendorf, welche ben Der- 
sauf vermittelt hatte, erhielt 1200 fl. Auc hier machten bie Srafen Vollrat unb Friedrich 
von Löwenstein- Wertheim, auf frühere Kaufsverhandlungen gestützt. Schwierigfeiten. 
Es fam zu Erklärungen unb Segenerklärungen vor Kotar unb Zeugen unb zu Derhand- 
hingen vor bem Reichskammergericht. Dieses wies bie Klage ber Grafen ab unb befahl 
ihnen, bie gräfl. Sronsfeldischen Geschwister im freien Besitz ihres Landesteils nicht zu 
stören unb bie Untertanen ben Sronsfeldischen Interessen nicht zu entfremden. (Keben 
Württemberg hatte bie Gräfin Karoline Christiane von Pückler 1/6 uub bie Grafen von 
Löwenstein 3/6.) Wie sehr man Unruhen fürchtete, zeigte sic barin, ba^ am 9. April 
1782 bie Deputierten Fischer unb Flattic mit einer Kompagnie Garbe zu Pferd unb 
Husaren in Schmiedelfeld einrückten unb überlegten, ob sie nicht Obersontheim besehen 
sollen. Hofrat Walther in Gailborf riet ab. „Alan brauche fein Militär, ba weber 
bie Obersontheimer Räte noc bie Untertanen sic ber Besitznahme unanständig entgegen- 
sehen werben. Sie werben es bei einer bescheidenen Protestation bewenben lassen." 
Allein bie Grafen von Löwenstein waren bei ber Verpflichtung ber Gronsfelber Unter
tanen „nicht ohne Vorbereitung zu Cathandlungen zu Werfe gegangen" unb hatten ihr 
Schloß mit Kontingentsfolbaten unb Sägern besetzt, unb bas Serücht ging, sie wollen 
biefelbcn wieder in Obersontheim zusammenziehen. Da schien es angezeigt, ben Lim- 
purger Herrschaften ben Ernst wenigstens von ber gerne zu zeigen. „Habe doc schon 
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sie Rachricht vom Kommen des Herzogs und vom Anrücken eines ailitärkommondos 
die Gemüter beruhigt." Die Besitzergreifung ging auc ohne Störung vor Dich. 2ur 
zwei Söwensteinijche Räte protestierten. Ein Versuch, Ansbac zum Eingreifen 3u be- 
wegen, scheiterte, und ein Crailsheimer Notar, der mit zwei Zeugen protestieren wollte, 
wurde nicht angenommen. Man behandelte die Sache dilatorisch, bis die Auslojungezeit 
vorüber sei. Weitere Klagen beim Reichskammergericht, „man habe die Untertanen unter 
dem Dorwand, ihnen kaiserliche Patente zu verkündigen, zujammenderusen und bann ein- 
gesperrt und durc Pflicht und Drohung zur Huldigung genötigt," fanden keine Beachtung.

1790 gelang es bann noch, eine Quart am Solms-Hjsenheimißcen Anteil 
um 162 400 fl. zu erwerben. Dieselbe war von Wilhelm Karl Ludwig v. Solmssödel- 
beim an bie Fürstin v. Leiningen und von ihr an die Gräfin Polyrena v. Erbac über- 
gegangen. Die Hoffnung, zwei weitere Quarten, die 1802 von Sraf Dollrat zu Solms: 
Rödelheim unb Sraf v. Waldec an Sraf Cynar auf Drehna in ber Aliederlauiiß versauft 
worben waren, an Württemberg zu bringen, schlugen fehl. Sraf Pückler löste sie ein. 
Ebenso bot aber auc Sraf Lynar vergeblich 250 000 fl. für den Württembergs eben 
Anteil. _ Württemberg hatte in Obersontheim 296 Bürger unb Schutzverwandte, 
95 Morgen unb 121/2 x. Hüter gewonnen. Die 10 gemeinschaftlichen Diener blieben. 
Besonders in Forstmeister Seyiferheld, bett wohl auc eine lange ausstehende Sorberung 
an Söwenjtein diesem entfrembet hatte, fanb ber Herzog eine wertvolle Stütze. Sulett 
setzte derselbe noc ben Herzog zum Erben ein.

Die Verwaltung ber neu erworbenen Lande würbe ber Eimpurger Repu
tation (Kniestädt, Bühler unb Bilfinger) unterstellt. Dieselben waren ursprünglich nur 
für bie Übergangszeit ausgestellt, aber bie gemeinen Eimpurger Kanzleien wollten fic 
nicht an bie Stuttgarter Kollegien weisen lassen. So blieb bie Deputation bis 1796, 
wo ihre Aufgaben zwischen Rentkammer unb Regierungsrat geteilt würben. Schmiedel- 
selb allerdings, ber nicht im Konbominat staub, würbe ben Sandesbehörden birett unter» 
georbnet. Es war nicht so einfach, mit ben vorhandenen Beamten zu verkehren, zumal 
bereu Befugnisse durc bie wechselnde Anhäufung von Ämtern nicht immer leicht zu über- 
bliesen waren. . .

In Gaildorf gab es eine Solms.Assenheimische und Württemberg-Seiningensche Kanzler, ole in 
gemeinschaftlichen Angelegenheiten als Limp. Gaildorfer gemeinschastl. Regierungs- und Konsiftorinlkanzlei 
Zusammenwirkten; daneben eine Limpurg-Sontheim-Saildorsische (püc lerische) Regierung®- unb Konii: 
storialtanzlei. Jede von ihnen hatte ihren zugewiesenen Landbezirt, während sie in Sachen, welche bie 
Stabt unb bie Bürgerfd^aft insbesondere angingen, gemeinschaftlich notierten. In Obersontheim waren 
Regierungs- unb Konsijtorialkanzleien für Limpurg-Sontheim-Obersontheim unb für Simburg-sontheim- 
Michelbach, während in Schmiedelfeld nur ein Stabsamtmann unb ein Oberförster amtierten. Solms» 
zssenheimischer Beamter war lange Hofrat Höck, wurmbrandischer Hof- unb Regierungsrat Walther, 
ein non Württemberg hochgeschätzter Beamter. Forstmeister Bellon in Saildorf war zugleich Kanzler: 

sekretär, fein Kollege in Obersontheim Marschkommissär.
Die 5 Gaildorfer Semeinherrschaften bestellten jede für sic einen Stabtbeamten. öewöhnlich 

waren es beren 3, wie wir auc 3 Xanbfchaftsfaffiere antreffen. Das Stabtamt hatte bie Stadtrechnung 
zu führen unb Polizei zu üben, wobei ihm bas Gericht, 12 non ber Herrschaft gesetzte, ehrbare Bürger, 
Zur Seite staub. Die beiben Bürgermeister hatten auf bas ilmgelb, das gemeine Bauwesen, auf Weg 
unb Steg zu achten, Feuers unb Wassers halb fleißig Sorge zu tragen unb bie gemeinen Selber beizubringen.

Das gemeinschaftliche Archiv befanb sic in Obersontheim , non Archivrat Wolf verwaltet, ber 
zugleich bie Aufsicht über bas bortige Waisenhaus unb Spital hatte. Württemberg fauste übrigens non 
ben Erben des 1783 nerftorbenen Amtmanns Hofrat Briel in Sommerhausen beffen aus 84 Folianten 

bestehende Sammlung Ximpurger Akten um 1000 fl.
Kirchlich stauben Sulzbach, Ejchach, Ober- unb Untergröningen unb bie halbe Stadtporochie 

Saildorf unter bem Obersontheimer Konsistorium unb bem bortigen Superintenbenten unb hatten sich nach 
ber Specefelder Kirchenordnung zu richten. Die Saildorfer Inspektion umfasste bie württembergischen 
Patronatspfarreien Oberrot unb Kirchberg, sowie Münster unb Èutenborf mit Limpurgischem Patronat. 
1737 bzw. 1773 würben bie Inspektionen aufgehoben unb bie Pfarreien unmittelbar unter bie Konji-
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storien gestellt. Sulzbac und Seifertshofen tarnen 1781 an bos Detanat TacEnang. Das iuc episcopale 
der .4 Ödildorfer Pfarreien 5) war mit Solms gemeinschaftlich. Die Consistorialia hatte jede Jerrichaft 
in ’hrem xand particulariter zu behandeln. Schwierigkeiten machten die gemeinsamen Pfarreien Baildor 
und Obersontheim. 3n Saildorf stellte Sraf Pückler, als Solms und Württemberg ben von ihm nomi' 
nierten Stabtpfarrer ablehnten, neben ben Dikar, ben er bisher anerfannt hatte, ben Kaplan als reiten 
Prorrvermeser auf unb verlangte, baß sie wochenweise mit bem Amt abwechseln. Ähnlich machte er es 
intmeinichaft mit Württemberg 1793 in Obersontheim, als bie Grafen von Löwenstein ber Witwe 
065 verstorbenen Stabtpfarrers bie Stelle für einen fünftigen Schwiegersohn in Husfid)t stellten.

mit aller Strenge hatte man bie Kirchenzucht durchzuführen versucht. Besonders Anzuchtorünben 
würben im öffentlichen Sottesbienft hart gebüßt. Huf Ehebruch stauben harte Geldstrafen, im Wieder- 
bolungsfal Pranger unb Sandesverweijung. Aber auc hier trat im Lauf des Jahrhunderts eine Er- 
Weisung ein. Seelsorgerliche Ermahnung, eventuell eine Selobusze lösten bie Kirchenbusze ab unb auc 
in schwereren Fällen griff man gerne zu Geldstrafen.

Sm Schulwesen war manches geschehen. Zwar eine Lateinschule gab es säum6), aber dafür 
war bie von Schenk Vollrath von Obersontheim unb Superintenbent Wüller herausgegebene Schulordnung 
bemerkenswert. Sreilich ber Schulzwang fehlte, unb nicht bloß im Sommer hielt es schwer, bie oft nac 
auswärts verbürgten Kinder zur Schule anzuhalten. Deshalb war es ein besonderes Anliegen, Sommer- 
faulen einzuführen, beren Besuc durc bie weite Entfernung ber einzelnen Gehöfte wie durch bie um- 
fangreiche Viehzucht, welche bie Kinder zum Hüten benötigte, erschwert war. Schon 1713 war eine Kon- 
fercnj in dieser Frage zusammengetreten. 1771 würbe aufs neue barauf gebrungen unb 1781 suchte man 
wieber nach Mitteln unb Wegen, ben Besuc biefer Sommerschulen, bie Württemberg im Kaufvertrag 
befonbers ans Herz gelegt worben waren, zu heben. Besonders bet Kirchenkonvent sollte mithelfen, 
omeimal in ber Woche, an ben gottesdienstlichen Sagen, sowie am Sonntag sollte bie Schule gehalten 
werben, unter fleißiger Aufjicht bet Pfarrer. Kein Kind sollte ohne Erlaubnis nac auswärts verbingt, 
bas Schulgelb aus bet Landschaftekasse bezahlt werben. Unterrichtet würbe (nach einem Bericht bes 
Pfarrers Prescher in Sjchwend) in Lesen unb Schreiben, im Christentum unb in ben Hnfangsgrünben 
bes Rechnens. Die Schullehrer würben von bet Herrschaft ernannt. Schulhäuser gab es wohl noc 
nicht viele. Meist unterrichteten bie Schullehrer in ihren eigenen Häusern, wofür sie Mietzins erhielten. 
Doc wirb 1790 in Sschwend ein Schulhaus gebaut.

Diel hatten bie limpurgischen Sande unter umhervagierendem Diebesgejindel zu leiben. 
Durch viele Jahre ziehen sich die Klagen hin. Besonders 1781 heisst es, baß, nachdem Bayern unb 
Pfalz mit scharfen Verordnungen eingeschritten feien, nun im fränkischen Kreise sic alles Gesindel zu- 
fammenziehe. Wan suchte durch gemeinsame Streifzüge unter Beiziehung bes Forst- unb Jagopersonals, 
durch Einführung von Racht- unb Scharwächtern zu helfen.

Die Malefiz- unb Kriminaljurisdiktion war feit 1720 geteilt. Jede Herrschaft hatte 
in ihrem Sand befonbere Partikularrekognition, Inquisition unb Korreftion. Sic flüchtenbe Delinquenten 
würben ausgeliefert. Das Gericht zu Cailborf würbe von ben Bürgern unb Stabtamtmännern besetzt, 
von benen abwechselnd ber eine Blutrichter, ber anbere peinlicher Hftuar unb Serichtsfchreiber war.

Eine befonbere Einrichtung war bas Ejalsgeridjt zu Seelach, bas von ben Inhabern von 
17 Sütern, Lorchischen Sehen unter Limpurger Herrschaft, besetzt würbe. Bis 1754, wo beibes einging, 
ftanben in Sschwend Pranger unb Halseisen unb ein bürgerlicher „Gehorsam". Sie Richtstätte lag 
zwischen Seelad) unb Karbenheim. Doc würbe biefes Gericht Witte bes 18. Jahrhunderts nicht mehr 
ausgeübt. Don ben Siebenzehnergütern fielen bei bet Sandesteilung von 1707 auf Solms.Assenheim 5, 
auf ben wurmbrandischen Seil 12, erstere in Seelac (2) unb Hltersberg (3), letztere in Dordersteinen- 
berg (6), Stipenhof (2), Karbenheim (3) unb Kaps (1.

Sie meisten Sehengüter waren Erblehen, doc famen auc Fallehen vor. Weglöhne unb Hand- 
lohn waren nicht unbeträchtlich, zumal wenn Verkäufe rasc aufeinanber folgten. Ser Ansatz war ver- 
schieden. Sie Untertanen hatten im Sand freien Zug. Sonst würbe bie übliche Kad)fteuer von 10 0/ 
eingeforbert.

Kn Steuern hatte Eimpurg einen Saß von 73 fl.7), dazu waren zum Kammergericht neben ber 
Ordinarie- unb Pringstschatzung (Hmt Saildorf 710 fl. 54 fr., Hmt Sschwend 119 fl. 09 fr.) für ben 
Saildorfer unb Speckfeld-Ceil je 21 Ath. 591/2 fr. zu entrichten. Saneben würben zu ben nötigen Be- 
bürfniffen in Stabt unb Hmt von 100 fl. Hermögen 30 fr. als „Kriegsfoften" erhoben, bzw. soviel man 
hievon nötig hatte. 3m Hmt Schmiedelfeld betrugen die Landschaftssteuern 1781/2 4% des Schätzungs- 
betrags. Eine befonbere Steuer hatte bie „§r äu lei nfteuer" gebildet. Sie Untertanen bes Amtes 
Saildorf hatten zur Husfteuer eines Fräuleins bas gewöhnliche Heiratsgut zu bezahlen gehabt. Sas 
von bet Herrschaft erhobene Bürgergelb betrug für einen Bürgersfohn 1 fl„ für einen Fremden 5 fl.; 
für grauen bie Hälfte. Hn Um gelb würben vom skalier Eimer bei Wirten 3 Waß erhoben, bei 
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Würgern 2 Masz. Wenn Wirte Wein auf Wagen verkauften, hatten sie 10 fr. Bodenzins zu reichen. 
Bis Martini durfte man neuen Most ohne Gefährde ausschenken. Bei Branntweinbrennen wurde ein 
„Hafengeld" von 2 ff. bezahlt.

Das Schut- und Schirmgeld für solche, die nicht mit liegenden Sutern angesessen waren, 
betrug 1—11/2 ft. Auszerdem zahlte ein Fremder 5 Batzen SülO und Dienstgeld.

Die Leibeigenen gaben (abgesehen von Saildorf, das frei war) das Hauptrecht bzw. das beste 
Sürtelgewand und jährlich eine Leibhenne ober 4 fr.

Wass und Gewicht: Für Früchte wurde das Haller Stadtmaß (1 Scheffel â 4 ». â 3 Schätz), 
für Mehl und Salz die kleinen Faller Schätzlein gebraucht, beim Weinfauf 1 gubertein = 20 Eimerlein 
a 24 Wafe Erübeic ober 29 WaB Schenkeich. Es war dies bas Weinsberger Eich, neben bem auc 
ber Eszlinger Eimer = 160 Maßz benützt mürbe. Als Sewicht galt bas Nürnberger (Haller) Pfund; 
ebenso mar bie aller Ele im Gebrauch. Eine WeBrute maß bei Gebäuden 12 Dinkelsbühler Werkichu 
zu 12 Zoll, bei Sütern 16 Werkjchuh.

Bei Bauten erhielten bie Untertanen ein „auremiß": bei einem Neubau 10 %, bei Haupt- 
reparaturen 71/2°/, bei geringeren Reparaturen 5% ber Kosten, zu 1/3 von ber Herrschaftskasse, zu 2/3 

von ber Provinzialkasse bezahlt.
Die Hauptbeschäftigung der Untertanen war neben dem Setrieb von Handwerken 

Waldarbeit und Viehzucht. Der Setreibebau trat zurück. Im ©schwender Amt würbe 
nac Prescher 8) hauptsächlich Roggen unb Haber gebaut, weniger Dinkel und Weizen. 
Daneben pflanzte man Flachs, Serjte, Hirse. Der Kartoffelbau nahm immer mehr zu. 
Die Felder lagen untereinanber. Von Slurzwang war feine Rede. Die Weinberge wur- 
den in Gras- unb Saumgärten verwandelt. Die Slashütten waren ebenfalls nac unb 
nac aufgegeben worben.

In ben letzten zwei Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts werben ba unb bort bie 
Semeindegüter aufgeteilt. So 1780 in Eutendorf®) ca. 7 0 0 Morgen Wald, 1784 Weide, 
Wald unb Wiesen im Spöck, 1785 finb Eutendorf unb Honklingen an weiterer Auf- 
teilung; 1786 wirb in Sjchwend10) ber Semeinbeboben, ein ehemaliges, verlassenes Hof- 
gut, unter bie Sürger verteilt. 1800 will Mlittelfischac basfelbe tun. Doc ist doc 
noc bie Mehrheit bagegen.

An Erachten finben wir bei ben Männern am Werftag Zwilch, am Sonntag gelbe 
ober schwarze Lederhosen, ein rotes Leible, schwarztuchenes Wams mit weiszmetallenen 
Knöpfen; bei ben grauen Florhauben, buntfarbige Leibchen unb ein wollener ober leinener 
Rock, wozu am Sonntag eine feibene Haube unb ein Kleib von schwarzem Zeug oder 
Euc trat. Ledige Mädchen trugen helle Mieder, desgleichen Röcke aus Zeug, beibe 
zuweilen mit silbernen ober goldenen Sorten besetzt, unb lange feibene Sauber in ben 
Haaren.

Ein befonberes Anliegen des Herzogs war, bie ausgedehnten Saildorfer unb 
Schmiedelfelder Walbungen für ben Remssloß nutzbar zu machen. Hatte man doc 
für biefen 1785 für 4729 fl. Brennholz ersaufen müssen. Bisher war viel Holz nutz- 
los zugrunde gegangen, anberes nac Königsbronn, die Hauptmasse aber nac Hall ge
gangen, wofür bann bei ber „Haalrechnung" abgerechnet worben war. Alun ließ der 
Herzog sic genauen Bericht erstatten. Aus bem „Alestelwald" hoffte man u. a. auf 
einem fünf Stunben langen Schlittenweg 5940 ilesz Scheiterholz zur Kems zu bringen. 
Aber nun wollte Leiningen nicht zugeben, ba^ Hall weniger Holz befomme. 1790 baten 
bie Schmiedelfelder Untertanen um Einstellung des alzustarken Holzichlags unb Holz- 
verbrauche im Herrschaftswald, ba sie ihre eigenen Interessen, vor allem ben Diehtrieb, 
dadurch bedroht sahen. 1789 würben bem Eisenwerk Königsbronn 600 Klafter Kohl- 
holz aus ben Schmiedelfelder Walbungen verkauft. Doc würbe auc auf bas Auf- 
forsten Bedacht genommen.

Der umfangreiche I agb bezirt war 1707 geteilt worben. Der Kocher bilbete 
bie Srenze. Klagen wegen ftarfen Wildschadens famen 1790 aus Eutendorf unb Münster, 
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wo Sraf Pückler übrigens den Untertanen gegen einen Abtrag das Abschieszen des 
Wildes gestattet wollte. 1804, als Forstmeister Bühler in Oberrot einen württem- 
bergischen Untertanen in Stiershof als des Wilderns verdächtig miszhandelt hatte, ver- 
langte Württemberg seine Stellung, und als diese — weil nicht üblich — abgelehnt 
wurde, mußzte ein Militärkommando ihn aufheben und nac Backnang in Haft bringen.

Überhaupt fehlte es nicht an Keiber eien verschiedener Art zwischen Württem- 
berg und den Limpurger Mlitherrschaften, wie cs schon vor den Erwerbungen der lim- 
purgischen Landesteile mannigfache Zusammenstöße gegeben hatte.

Über den Anteil Württembergs (als wurmbrandischem Mitbesitzer) am Kreisvotum 
ist eben berichtet worden. Sür die Der an Ölungen in Nürnberg ist bezeichnend, was 
Hofrat Walther 1781 schreibt: „Wie alldort die Geschäfte selbst sehr langsam gehen, 
also fällt auch nur das Protokoll nachzulesen fast ebenso langweilig.“ Verleihungen von 
Offiziersstellen bzw. Anwartschaften darauf, von Stellen beim Reichskammergericht und 
der Streit um rückjtändige Mlatrikularbeiträge bildet den Hauptinhalt der Berichte. Erst 
die Kriegszeiten brachten mehr Abwechslung in die Verhandlungen. Auc beim fränkischen 
Hrafentag handelte es sic hauptsächlich um rückständige Beiträge Simpurgs. Lim- 
purger Vertreter beim Kreis und später auc beim Kaftatter Kongreß war Seh. Kat 
v. Zwanziger.

Zum Kreiskontingent hatte Limpurg 104 Musketiere, 5 Srenadiere und 26 
Dragoner zu stellen, 12) wovon im Frieden nur die Hälfte eingestellt würbe. Für die 
Winterquartiere waren 4 Stationen bestimmt: Mlittelrot ober Dichberg, Oberrot, Euten- 
borf unb Münster, beren jede eine Anzahl Orte zugewiesen waren. Einzelne Ortschaften 
waren auch württembergifchen Stationen ungeteilt. Für einen Mann würbe pro Sag 1 fl., 
für bloßes Alachtquartier 1/2 fl. bezahlt, für eine gemeine Frau 40 fr. bzw. 20 fr., 
für einen Zungen ober eine Magd 30 fr. u. 15 fr.; bei Vorspann für ein Pferd 1 fl., 
für ein paar Ochsen 11/2 fl., für einen Wagen 20 fr.

Daneben finden wir noc in Saildorf die Bürgerschaft zu einer Bürgerkom- 
pagnie von 12 Kotten vereinigt, die mit eigenen, auf bem Rathaus verwahrten „alten 
aber schönen Fahnen" ausgerüstet war, Offiziere unb Unteroffiziere hatte unb in Hot- 
fällen auf bem Land, gewöhnlich aber bei Paraden unb Exekutionen Verwendung fanb. 
Sie hatte insbefonbere beim Kirc weihschieszen parabemäßig aufzuziehen unb — was 
freilich abfam — bic Stabttore zu bewachen. Ein Stadtwachtmeister hatte ihre Waffen; 
Übungen zu leiten.

Auf bem Lande war ein „Ausschuß" gebilbet, ber von zwei Solbaten als 
„Nusterhauptleuten" einererziert würbe. Dem einen, ber in Saildorf feinen Sit hatte, 
waren die Hinter Saildorf, Diechberg unb Oberrot unterstellt, bem anbern auf Kohl- 
walb (bzw. in Sulzbach) bas Sulzbacher, Schmiedelfelder, Kröninger, Ejchacher, Waibel- 
huber, Welzheimer unb Seelacher Hmt. Jede Kompagnie hatte ihre Fahne. Die Sail- 
borfer trugen eine blau unb gelbe „Livrey", bic andern eine rot unb weiße. Vermögt 
liche Untertanen, bic ihrer Leibesbeschaffenheit halber zum Ausschuß nicht tauglich waren, 
hatten „etlic Geld" zu geben, „von bem unvermöglichen Musketieren Kraut unb Lot 
zur Übung gesaust würbe“. Beide Hauptleute sollten einige Male im Jahr mit etlichen 
Kotten auf umherfchweifcnbcs herrenloses Sesindel streifen. Die „vorjährige, überaus 
prächtige Sandfahne", bic bei solennen Aufzügen getragen würbe, war zuletzt noch bas 
einzige, was von biefen Einrichtungen übrig blieb.

1741 im September war ein französisches Heer durc Limpurg gebogen unb hatte 
bei Keippersberg unb Honkling unb zweimal bei Saildorf ein Lager geschlagen. 1743 
famen sie zurück, von österreichischen Husaren verfolgt.13) 1785 finden wir Klagen, 
baß ber Kur- unb Oberrheinische Kreis ihre Kegimenter bem fränkischen Kreise gerabe 
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vor die Eüre stellen. 1796 finden wir zahlreiche Kriegsgefangene im Land unter- 
gebracht; 1800 blutet der Kreis unter den Kontributionen Moreaus, 1801 preszt der 
Obergeneral v. Augereau die Segenb aus. Allein Saildorf hatte fast 24000 fl. Schaden. 
1803 betragen bie kaiserlichen Requisitionen 32 000 fl.

Durc bie Rheinbundakte vom 23. August 1806 fielen bie noc nicht württem- 
bergischen Seile von Limpurg an Württemberg, das am 17. Oftober sic huldigen liesz. 
Die Folge war, dasz auc bie Rechte bcr Standesherren neu geregelt würben. Der 
Limpurg-Sontheim-Sröningensche Anteil würbe 1827, ein Sechstel von Limpurg-Sontheim- 
Obersontheim 1829 an Württemberg versauft.
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Jnmerhungen

Quellen: DaQ Oberamt Saildorf, 1852. Prescher, Heinrich, Seschichte und 
Beitreibung der Reichsgrafichaft Limpurg. I. II. 1790. Seheimeratsakten des Kgl. 
Silialstaatsarchivs in Ludwigsburg. Akten des Kgl. Archivs des Innern. Land- und 
Serechtigkeitsbeschreibung des Wurmbrandischen Anteils an Limpurg von Kanzleisekretär 
Joh. Ph. Ackermann in Gaildorf 1764. Manuskript im St. Sil. Arch. Welsch, Züge aus 
dem limpurgischen Schulwesen des 18. Jahrhunderts. 2. Dierteljahrshefte 1900, 444 fi.

1) Sraf Pückler machte Schwierigkeiten, wollte sogar die Untertanen in Saildorf, die Württem- 
berg huldigten, bestrafen.

2) Es war auc ein Würzburger Lehen bei Limpurg, das jedoc an die Speckjelder Linie überging.
3) Es waren vor allem die Grabmäler des Schenken Johann und seiner Gemahlin Eleonore. Die 

Orgel war von dem blinden Konrad Schott gefertigt. Das Schloß hatte noc 1775 ber Gräfin Juliane 
v. Srumbac zum Sommeraufenthalt gebient. Der Pfarrer von Sulzbac führte ben Eitel Hofprediger.

4) Sie Gräfin Charlotte v. Kreutz-Wertheim erhielt dazu 1000 Dukaten.
5) In Sschwend mürbe erst 1758—60 bie Kirche unb 1760 von ber Herrschaft bas Pfarrhaus 

gebaut. Sie Gräfin Juliane v. Wurmbrand stiftete ben ersten Fonds zur Pfarrei.
6) Welsch, a. a. O., S. 454 sagt, es fei auc in ben Residenzschulen niemals zum Sateinunter- 

richt gekommen. Doc mar ber Kaplan in Saildorf zugleich Präzeptor. Prescher II, 125.
7) 7 Matrikulargulden übernahm Ansbach. Als Steuermonat hatte ber Wurmbr. Seit 10 fl. zu 

bezahlen.
8) Prescher II, 200.
9) bto., II, 174.

10) bto., 206.

11) bto., 203.
12) OM. Saildorf 106. Sie Zahlen wechseln. Ackermann zählt 1764 23 Sragoner auf, von benen 

Simpurg-Saildorf (Wurmbr. Seil) 1/4 Leutnant unb 3 Gemeine zu unterhalten hatte. Dazu fam bie 
Hauptmann Sr. Brumbachische Infanteriekompagnie. 1793 stellt Limpurg-Saildorf 15, Schmiedeljeld 
5 Musketiere unb Sragoner.

13) Pres c er II, 95.

(1. Dunder
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in ungemein wechselvolles Seschic hat Stadt und Sebiet Crailsheim gehabt.
3m Jahr 1178 war Crailsheim Eigentum des St Moritzitiftes in Augsburg.
1289 fausten es die Grafen Ludwig und Konrad von Öttingen. Von da aus 

fam es an das Reich. 1314 wurde es lehensweise dem Sraf Kraft von Hohenlohe 
übertragen. Die Gemahlin Krafts III. war Öräfin Adelheid von Württemberg, 
Graf Eberhard des Greiners Tochter, die großze Wohltäterin von Crailsheim (+ 1346).
2i5 zum heutigen Eag erzählt das Dol von ihr und von ihrem Schloß „auf der Schöne- 
bürg". 1390, ein Jahrzehnt nac der glücklich bestandenen Belagerung durch die Stäbtc 
Dinkelsbühl, Fall unb Rothenburg, würbe Crailsheim an ben Landgrafen Johann von 
Leuchtenberg verpfänbet. Dieser vertaufte Stabt unb Sebiet 1399 um 2 6 000 Hulden 
an die Burggrafen Johann unb Friedrich von Nürnberg. So würbe unb blieb es 
brandenburgijch-ansbachisc, bis Markgraf Karl Alerander am 2. Dezember 1791 seine 
Fürstentümer Ansbac unb Bayreuth an Friedrich Wilhelm II. von Preussen abtrat 
griedric Wilhelm III. mußzte bas Ansbacher Land 15. Februar 1806 an Napoleon über- 
lassen; bicfer gab es an Bayern. Don Bayern ging Crailsheim 1810 an Württemberg 
über; am 10. November nahm ber Abgesandte des Königs Friedrich von Stabt unb
Amt Besitz. _

An bic markgräfliche Zeit erinnern die charakteristischen Baudenkmale: die 
Sohannistirche, bic Liebfrauenkapelle, bas Schloß, befonbers bcr zum Reformations- 
jubiläum 1717 nac Anweisung bes Markgrafen Wilhelm Friedrich (1703—23) erbaute 
stattliche Rathausturm. Es ist besannt, bass die Gemahlin dieses Wartgrafen, Christiane 
Charlotte, Tochter bes Herzogs Friedrich Karl von Württemberg, Erails- 
heim vornehmliches Interesse zuwandte. Während ihrer vormundschaftlichen Regierung 
(1723_ 29) machte sie sogar, auf Grund ber von Kaiser Karl VI. erwirkten Senehmi- 
gung, den Versuch, in Crailsheim eine Universität zu grünben. Die Erinnerung an 
biefe eble, wahrhaftige Landesmutter ist heute noc nicht ganz verschwunden. Es ist, 
als ob ihre Milde unb Süte sic gerabe im Segenjat zu bcr festigen unb ungestümen 
Art ihres Sohnes Karl Wilhelm Friedrich, bcs „wilden Markgrafen", recht tief in bic 
Herzen eingeprägt hätte.

Warfgraf Karl Wilhelm Friedrich (1723—1757), Zeitgenosse bes 5er30gs 
Karl Eugen von Württemberg, ahmte bie Sürstengewalt unb bic Regierungslaunen eines 
Ludwig XIV. auf bie tollste Weise nach. Don feinem schonungslosen Jagdleben erzählt 
man heute noch in Crailsheim. Seine Sattin, Friederike Luije, Tochter bes preußischen 
Königs Friedric Wilhelm I., brachte ihm bie reichsgräflic Seyernschen Süter zu; so 
fam bic Herrschaft Soldbac zum Amt Crailsheim. Um 27. Juli 1730 traf ber Wart 
graf mit feinem Schwiegervater unb mit feinem Schwager (bcm „grossen Friedrich) in 
Crailsheim ein; am 28. Juli ging’s zur Jagd in bic „Hardt' bei Sngersheim. Der 
Warfgraf zerfiel hernac mit seiner Sattin unb mit ihren Anverwandten mehr unb mehr.
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so daß er im Siebenjährigen Krieg feine Cruppen gegen feinen Schwager Friedric 
fämpfen liesz. Damals marschierten auch die Württemberger durch das Crailsheimer 
Sebiet; Dezember 1760 bis Januar 1761 lagen 516 Mann in Groningen. Ein fernerer 
Druc lastete auf Stabt und Land: Ausschweifung und Verschwendungssucht am Hofe, 
widrige politische Wirren, unnatürliche Absperrung an ben Grenzen uff. hemmten die 
Wohlfahrt. Die Jahrzehnte bis zur Helge bes Jahrhunderts zeigen im Ansbachischen 
dieselben Züge wie brüben im Württembergischen; ber parallelen liessen sich manche ziehen. 
Die Entwicklung bet Stabt Crailsheim ging nur langsam empor.

Karl Alexander, ber Sohn bes „wilden" Markgrafen, regierte 1757—1791. 
Don Bordeaur aus erklärte er 2. Dezember 1791 feine Abdankung zugunsten bes preu- 
sischen Königs Friedric Wilhelm II., um mit ber ihm angetrauten Lady Craven auf 
dem Landsit Brandenburghouse bei London feine Cage zu beschlieszen. Der junge Mart- 
graf Alexander fam einst in eine merkwürdige Konkurrenz mit Herzog Karl Eugen 
von Württemberg. Letzterer fanb sic im Januar 1744 in Bayreuth ein unb be- 
mühte sic um Friederike Elisabethe, die einzige Coster bes Markgrafen Friederich, bie 
„schönste Prinzessin in Deutschland". Zu gleicher Zeit schickte ber König von Dänemar 
unb ber Warfgraf von Ansbac eine Gesandtschaft, um für ben Erbprinzen zu bitten. 
Die Eltern liessen ber dreifach umworbenen Prinzessin freie Wahl, unb ber sechzehn- 
jährige Herzog von Württemberg würbe Sieger. Friederike hat später, bem Satten 
entfrembet, auf Donndorf bei Bayreuth gewohnt. Dort besuchte Markgraf Alexander 
öfters bie Herzogin von Württemberg. Wit ihr hielt er gute Freundschaft; mit Herzog 
Karl Eugen hatte er, abgesehen von bem Besuch am Hof zu Stuttgart im Jahr 1754, 
kaum näheren Verkehr. Überhaupt gingen damals verhältnismäßig wenige gäben 
zwischen bem mehr gegen bas mittlere Deutschland hin gerichteten Ansbachisch Bayreu- 
thischen unb zwischen bem Württembergischen hin unb her. So lag auc Crailsheim 
an ber Ansbachischen Srenze, abgeschrankt, wesentlich auf sic gewiesen. Gerade so, 
wie bie Beschreibung bes „gürftentums Brandenburg-Alnspach" von I. 33. Fischer (Anspac 
1787; II, S. 1351)) anbeutet: bas Oberamt Crailsheim „grenzt gegen Morgen an bas 
Oberamt Seuchtwang, gegen Abend an bie fürstlich hohenlohische unb limburgische taube 
unb an bas Sebiete ber Reichsstadt Schwäbischhalle; gegen Wittag an bie Probstey 
ellwangische unb fürstlich öttingische Lande, auc an die Reichsstadt Dinkelsbühl; gegen 
Mitternacht wieder an bas hohenlohesche unb bas Reichsstadt rothenburgische Gebiete." 
Crailsheim war, nach Ansbac unb Schwabac kommend, bie „dritte" Stabt ber Mark- 
grafschaft — bamit genug.

Wartgraf Alexander war ein Freund bet Vergnügungsreisen, ber Schauspiele unb 
ber Bauten, vornehmlich aber ber Jagden. 3n Crailsheim hat sic bie Erinnerung 
baran erhalten, wie er mit feiner Semahlin Friederike (von Sachsen-Koburg) im Dier- 
spännet von Ansbac herüberzufahren pflegte. Auc jene „Subsidienverträge" finb im 
Sedächtnis geblieben, durch welche aus Stabt unb Bezirk Crailsheim Solbaten im 
Jahr 1777 nac Amerika an bie Engländer verhanbelt würben, 1788 nac Java an 
bie Holländer. Unter ben löblichen Handlungen dieses letzten Warfgrafen wirb immer 
noc genannt: bie Abschaffung ber schrecklichen Tortur, von welcher bie Ulten erzählten 
(1772), bie Einrichtung ber Brandversicherung, bie Einführung von Sestütsanlagen, zum 
Beispiel in Schleehardshof unb Ölhaus, Bezirk Crailsheim. Drückend war bie „Jagd- 
unb Wildbahnordnung", welche ber Warfgraf durc ben nac Ansbac berufenen Land- 
Oberjägermeister Franz Seorg Schilling von Cannstatt durchführen liesz. Die Bauern 
seufzten. Diele Wölber waren Eiergärten ähnlich; erst 1795 würbe „bas Schwarzwild 
unb bas grosse rote Wildpret" ganz ausgerottet. Dafür musste man vom Worgen Land 
eine Abgabe bezahlen.
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StaStturm am Rathaus zu Crailsheim

Das Ober amt Er ailsh cim hatte nac der Angabe des schon genannten Sicher 
(I, 32 6) im Jahr 1785 eine Bevölkerung von 5995 Seelen. 1869 Hausbesitzer waren 
„brandenburgisch", 563 „fremdherrschaftlich". 3606 Morgen waren „herrschaftliche 
Gölzer". Die Bevölkerung nährte sic hauptsächlich mit Landwirtschaft. Die Verwaltung 
wurde geführt durc das Kastenamt und Stadtvogteiamt Crailsheim, das Kastenamt 
Werdec (Serabronn), das Kastenamt Bemberg (Wiesendach), das Kastenamt An- und 
Sobenhausen, das Renteiverwalteramt Soldbac und das Derwalteramt Miarkertshofen. 
Die „Obervögte" bzw. „Oberamtmänner", die „Kastner" und „Stadtvögte" in Crailsheim, 
die weiteren Würdenträger, gehörten 
fast durchweg fränkischen Geschlechtern 
an. Srundherren waren u. a. die Frei- 
herrn v. Elrichshausen, v. Seckendorf, 
v. Crailsheim, v. Soden, Hofer v. Loben- 
stein, v. Knöringen. Württemberg hatte 
nur wenige Besitzungen im Bezirk. Ein- 
fac war das Leben der Bezirksbewohner. 
„Der Bauer im Oberamt Crailsheim lebt 
meistens von dem Erlös seines Überflusses 
des erbauten Habers und Dinkels, vor- 
züglic aber von der Viehzucht, welche 
sicher bas Kleinod des oberamtlichen 
Bezirks genannt zu werben verdient." 
„Der Bauer im Crailsheimer Oberamt 
bebient sic selten anberer Lebensmittel, 
als er nicht selbst auf eigenen Srund- 
stücken gewinnt." So schreibt Fischer 
aus jener Zeit (II, 138. 147). Auc bic 
Eracht schildert er als „äuszers einfach" : 
Bei ben Männern ber schwarze, braune 
ober blaue Roc „von eigen gezogener 
Wolle, oft selbst gewebt", zwillchne Hosen, 
grober Silzhut — bei den Frauen ber 
„wollene braune Rock, mit einer glatten 
Haube, unb wenn’s festlich hergeht, et- 
wann ein feibenes Halstuch" (ebenba II, 
145). Inmitten dieses landwirtschaftlich 
arbeitsamen unb ehrenfest einfachen Be- 
zirks Crailsheim liegenb, von alters her 
die Stabt bes Gewerbes unb Kleinhandels — heute noc die Stabt eines bewährten, 
tüchtigen Mittelstandes.

Crailsheim war einst mit einer „Ringmauer, barauf 9 Eürme gebauet, aus- 
wendig mit einer Zwingermauer samt elf Basteien" umfangen. In ber letzten Alark- 
grafenzeit fing es an über bie alten Mauern hinauszuwachsen; bic brei „Vorstädte" 
würben angelegt. 1754 würben bic geftungsgräben zu Särten versauft ober in Wege 
umgewanbelt. Im Dereinigungspunkt ber „fünf Poststraszen" von Aiergentheim, Hall, 
Dinkelsbühl, Ellwangen unb Nürnberg her lag bic türmereiche Stabt. 1786 hatte sie 
387 Häuser mit etwas über 2400 Einwohnern. Stattliche Märkte bienten bem Vieh- 
handel; von hier aus würben Hunderte von Ochsen nac Frankreich getrieben. Erheb- 
lic war ber Handel mit brettern unb Weinbergpfählen. Zwei „Cotton- unb Siz- 
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fabriken", auch einige- grössere Färbereien, bestanden. Der „Strumpfhandel" ging „in 
die französischen und rheinischen Lande". Die Bierbrauerei war im Aufblühen, der 
Setreidehandel erheblich. 3n der Haller Dorstadt legte ein redlicher Hafner den Srund 
zu der Sayencefabrit, welche besonders „nac der Schweiz und in das Hannöverische", 
schlieszlic hauptsächlich „in das benachbarte Schwaben und Österreichische" ausführte. 
Das „Crailsheimer Porzellan" hatte damals einen Kamen im Württembergischen. Das 
„Alaun- und Ditriolwerf ober die Christians-Fundgrube" zu Crailsheim würbe von ber 
Mitte bis zum Ende bes achtzehnten Jahrhunderts tüchtig umgetrieben; viele Käufer 
tarnen aus Württemberg. Weniger zahlreich waren die Besucher bes „Sauer- unb Se- 
sundbrunnens" zwischen Crailsheim unb Roßzfeld, wo die markgräfliche Regierung bas 
noc jetzt bestehende Badegebäude hatte errichten lassen (1702).

Don dem, was sonstwie die Crailsheimer in bi es er Zeit bewegt hat, ist 
nur weniges zu nennen. 3. 3. berichten die Chroniken immer wieder wichtig, ba^ auf 
bem Warft ein schwarz behängtes „Blutgericht" nebst den erforderlichen Safeln unb 
Stützen aufgerichtet würbe (1727, 1729, 1745, 1751 usw.) Das benachbarte Stift Ell- 
wangen war verbunden, bas „Hochgericht" in Crailsheim im Bau zu unterhalten unb 
bei Exekutionen die nötigen Werkzeuge zu liefern. Merkwürdig ist, wie oft ein „Alord- 
licht" bie Leute schreckte (3. B. 1732, 1734, 1769, 1780). Unb wirklich fam auch oft 
Seuerung unb Hungersnot! Im polnischen Erbfolgekrieg erschienen bie Russen im 
Bezirk, im österreichischen Erbfolgekrieg bie Franzosen. Friedlicher Art war ber Durch- 
zug ber Salzburger im Jahr 1732. Manches Jahr lag Sorge unb Schwere auf ben 
wackeren Bürgern unb Bauern, unb nicht leicht mag jeweils bie Steuer eingegangen 
fein, für welche jeder Untertan eine eidliche Dermögensanzeige, mit Beantwortung von 
25 Punkten, geben mußzte. Die Steuer zerfiel in Kammersteuer (von ehemaligen herr- 
schaftlichen Domänen) unb landschaftliche Steuer. Letztere betrug gemeiniglich einen 
„Sulden fränkisch" unb zwanzig Batzen „vom Hundert Vermögen"; in Kriegszeiten 
würbe sie aufs Zwei- unb Dreifache erhöht. Da waren denn ben fleiszigen Leuten auch 
ihre Dolfsvergnügungen zu gönnen; so bie Schützenfeste beim Schieszhaus (seit 1768), 
ober bie „Aluszwiesen"Aärkte auf bem „Kreuzberg" (1779 —95), zu welchen muntere 
Sesellen weit aus bem Württembergischen herbeipilgerten. Wie sie in Crailsheim auch 
Feste anderer Art feierten, beweist bas würbige Begehen bes Jubelfestes vom 24. bis 
26. Juni 1730 zur Erinnerung an bie Übergabe bes Augsburger Glaubensbekenntnisses. 
„An diesen Sagen bürste niemand reifen, noc handeln, noc einige Üppigfeit treiben, 
fonberu mußzte alles in ber Stille zugehen", sagt bie Chronik. 2) Sauter war bie Fest- 
freube bei ber Friedensfeier nach Beenbigung bes Siebenjährigen Krieges, 13. März 1763. 
Fürstlich war bas Sepränge, als 20. März 1764 Kaiser Franz I. mit feinen Söhnen 
Joseph II. unb Leopold im Schloß weilte, auf bem Weg nac Frankfurt, zur Krönung. 
Ahnlic war cs 1789, als Kaiser Leopold über Crailsheim reifte, unb 1792, als Kaiser 
Franz II. von ber Krönung fam. An solchen Sagen eilten nac ben Berichten Saufenbe 
über bie Srenzen nac ber sonst ziemlich stillen Stabt. Die französischen Revolutions- 
friege unb bie weiteren grossen Ereignisse warfen ihren Wellenschlag auch durc bas 
altansbachifche Land hin, damals hat Crailsheim viel tragen unb leiben müssen. Davon 
Zu reben ist hier nicht ber Ort. Hur bas möge noch erwähnt werben, bass 1796 viele 
Flüchtlinge aus Baben unb Württemberg in Crailsheim Unterkunft suchten — solang 
eben bas ansbachische Gebiet noc im Friedenszustand war. Unb 1804 sammelten sic 
in Crailsheim jene württembergifchen Auswanderer, welche burch preuszische Kommissäre 
in ber Provinz Polen angesiedelt würben. Die mächtigen Bewegungen am Ende bes 
achtzehnten unb am Anfang bes neunzehnten Jahrhunderts, welche bie Srenzen zer- 
rissen unb bie Länder auf wühlten, wirbelten auch die Lose der Stabt und des Bezirks 
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Crailsheim auf und führten nac wechselndem Treiben die Bürger mit denjenigen 
zusammen, welche dem Crailsheimer äuszerlic und innerlich am nächsten stehen, mit den 
Franken und Schwaben des Landes Württemberg. —

Aus Zeiten und Verhältnissen heraus, welche im markgräflich-ansbachischen Crails- 
heim nac vielen Beziehungen gleichgeartet waren wie in irgendeiner württembergischen 
Landstadt unter Herzog Karl Eugen, sind nun die Menschen gekommen. Sie sind zu- 
sammengekommen, der bedächtige, feste Schwabe und der redselige, bewegliche Franke.

Hnmerhiungen

1) Statistische und topographische Beschreibung des Burggraftums Nürnberg unterhalb des Se- 
bürge ober des Fürstentums Brandenburg-Anspach. Herausgegeben von Johann Bernhard Fischer (Anspach, 
1787); erster und zweiter Teil.

2) Aachtrag zu Bauer, Beschreibung der Stadt Crailsheim, Manuskript im Kgl. Staatsarchiv, 
dem diese und andere Angaben entnommen sind.

Friebrid Humme

Herzog Karl von Württemberg 29





Dir Rridhsritteridaft

‘( In ber Spitze der drei Ritterkreise von Schwaben, Franken und dem Rheinlande
■ g stand ein allgemeines Direktorium, das von ihnen abwechselnd je drei Jahre 

4. — lang geführt wurde. Jeder Ritterkreis selbst hatte einen Direktor und jeder 
einzelne Kanton einen Hauptmann, sowie einen Ausschuß und Ritterrat.

Der Schwäbische Ritterkreis, der Württemberg besonders berührt, bestand 
aus fünf Kantonen ober Orten, nämlich:

1. Der ausschreibende Ort ober Kanton Donau. Dieser hatte feine Kanzlei zu 
Ehingen a. D.

2. Der Kanton Hegäu, Algäu unb Bodensee, ber in zwei Sonderorte ober 
Quartiere zerfiel, nämlich:

a. Hegäu mit ber Kanzlei in Radolfszell,
b. Algäu-Bodensee mit ber Kanzlei in Wangen i. A.

3. Der Kanton am Aleckar, am Schwarzwald unb an ber Ortenau war 
wieber in zwei Sonderorte geteilt, nämlich:

a. Aleckar-Schwarzwald mit ber Kanzlei in Tübingen,
b. Ortenau mit ber Kanzlei in Kehl. Mit ihr ftanb auc die Reichsritter- 

schaft des Anterelsasses in Verbindung. Das bortige Ritterhaus ist nicht 
mehr aufzufinden unb vermutlich längst verschwunden.

4. Der Kanton Kocher mit ber Kanzlei in Eslingen.
5. Der Kanton im Kraichgau mit ber Kanzlei in Feilbronn.
Der Fränkische Kitterfr eis zerfiel in sechs Kantone, von denen hier nur 

ber Kanton O b enw alb hergehört, dessen Kanzlei ursprünglich in Heilbronn, später 
in Kochendorf war.

Aachdem auf bem Mergentheimer Korrespondenztage im Jahr 1594 beschlossen 
worben war, ähnlich wie die Reichsmatrikel veranlagt war, ein Verzeichnis bes Besitzes 
ber Ritterschaft anzulegen, würbe eine Real- unb Personal-Mlatrikel ber ritterschaftlichen 
Familien unb ber zu den Ritterkreisen zählenden Herrschaften, Schlösser, Städte, Markt- 
flecken, Dörfer, Weiler unb Süter angelegt, über beren Vollständigkeit schwer zu ur- 
teilen ist, ba zu allen Reiten Verschiebungen vorgekommen finb. Abgedruckt sind solche 
Matrikeln u. a. in Joh. Jak. Mosers Vermischten Alachrichten von reichsritterschaftlichen 
Sachen, in Anton Friedrich Büschings Keuer Erdbeschreibung unb befonbers im 2. Band 
von Dr. Heinric Berghaus’ Deutschland vor hundert Jahren. (Leipzig 1860.)

Als im Jahr 1806 bas Sebiet ber Reichsritterschaft durch Kaiser Kapoleon den 
bamals übriggebliebenen benachbarten Fürstentümern einverleibt würbe, scheinen zum 
Seil die Matrikeln aus ben Archiven, bie vom Staate annektiert würben, heimlich ent- 
fernt unb vernietet worben zu fein.
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Es bürste von Wichtigkeit sein, den ungefähren Umfang des ganzen reichsritter- 
schaftlichen Gebietes hier anzugeben, da er meistens bedeutend unterschätzt wirb. Zur 
Ritterschaft gehörten mehr als 350 Familien, unb sie besaß über 100 Quadratmeilen 
Land mit über 200 000 Einwohnern, „die bei bem milbeften Mbgabenfpftem ihrer Suts- 
Herren weit über eine Million Gulbcn rentierten", davon gehörten zum Schwäbischen 
Kitters reife etwa 40 Quadratmeilen mit ca. 80 000 Einwohnern. 1)

Im Preszburger Frieden fielen an Bayern, Württemberg, Baden unb Würzburg 
im ganzen 551/2 Quadratmeilen mit 141431 Seelen unb mit 580 000 Sulden Einkünf- 

tcn, unb durc die Rhein- 
bundsakte würben noc ver
teilt 262/3 Quadratmeilen 
mit 41569 Seelen unb mit 
370 000 Gulden Einkünften. 
Württemberg allein erhielt 
durc ben Preszburger Srie- 
ben 16 Quadratmeilen mit 
57100 Seelen unb 200 000 
Sulden Einkünften, später 
noc mehr. 2) 

Die Angabe über bic 
Zahl ber ritterschaftlichen 
Besitzungen im ganzen 
schwankt zwischen 1611, 1520 
unb 1475, wobei allerbings 
Ganerbschaften unb einige 
Reichsdörfer mitgezählt finb. 
Für Württemberg kommt be- 
fonbers in Betracht der 
Kanton Donau mit 158, 
Hegau-Algäu-odensee mit 
125, Aleckar-Schwarzwald 
unb Ortenau mit 160, Kocher 
mit 110, Kraichgau mit 142, 
Odenwald mit 297, also 
zusammen mit 992 Ritter- 
gütern.3) Es bars aberEhingen «. P zitterbous bes (berontègced"Oe) nicht vergessen werden, das 
durchaus nicht immer die

ganzen Ortschaften rein ritterschaftlic waren, weltliche unb geistliche Fürsten, bic Kitter« 
orben usw. hatten oft in denselben Ortschaften gleichzeitig Besitzungen und boheits- 
rechte, ein Umftanb, ber oft sehr ftörenb wirkte, befonbers wenn auch noc fonfeffioneUe 
Interessen hereinspielten.

Zu beachten ist, ba^ zu allen Zeiten aus ben verschiedensten Anlässen, befonbers aber 
nach Husfterben ober infolge von Gelbnot einzelner Familien Verkäufe von Rittergütern 
vorkamen, so daß solche durchaus nicht nur in ber Hand von ritterschaftlichen Samilien 
waren, sondern auch in ber anberer weltlicher unb geistlicher Reichsstände. Auch bas 
reiche Patriziat ber Reichsstädte unb Aichtadelige tarnen in ben Besitz von Kittergütern.

Durc biefen Umftanb war bie richtige Führung ber Kealmatritel erschwert, aber 
in erhöhtem Maßze war dies ber Fall bei ber Personalmatrikel. Dazu fommt aber noch
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Wangen, Ritterhaus des Kantons Algäu (Kameralamt)

ganz besonders, daßz nicht nur Besitzer von Rittergütern zur Reichsritterschaft zählten, 
sondern daßz es auc sogenannte Personalisten gegeben hat, die vom Adel fein mußten 
und bis zur -Erwerbung eines mindestens 6000 Reichstaler werten zur Ritterschaft tob 
lektablen Sutes 500 Sulden unverzinslich einlegen mußten.4)

Wenn man bedenkt, daßz diese zum Seile in minimalste Stücke zersplitterten Be- 
sitzungen überall innerhalb des Herzogtums Württemberg und an feinen Srenzen zer- 
streut lagen, so sann es nicht wundernehmen, daßz sie als Fremdkörper im eigenen 
Fleisch und Blut wirken, und von allen Fürsten, die nac Vergrößerung ihres Gebietes 
strebten, als ein Dorn im Auge empfunden werden mußten. Deutschland zählte damals 
314 reichsständische und ca. 1475 reichsritterschaftliche Serritorien zusammen mit etwa 
1800 souveränen Herrschern ! 5)

Die Rechte der Reichsritterschaft waren sehr weitgehend. Sie befaß in 
erster Linie die volle Cerritorialhoheitinnerhalb ihres S e b i e t e s, die niedere 
und hohe Serichtsbarkeit 
— der Blutbann, d. h. bas 
Recht über Leben unb Cod, 
war meist ein besonderes 
Lehen —, bie Besteuerung, 
bic Polizei unb bas Kirchen- 
regiment, also auc bie Lan- 
deshoheit in Religionss achen.

Der Verkehr mit bem 
Kaiser unb mit ben übrigen 
Reichsständen erfolgte durc 
Sesandte, unb bic Ritter- 
schaft hatte bas Recht, 
Bündnisse abzuschlieszen.

Obwohl ber Bitters 
jchaft bie Vertretung auf 
Reichs- unb Kreistagen 
fehlte, würbe sie doc als 
ein Reichsstand geachtet.

Von ber allgemeinen
Besteuerung wie von Zöllen war bie Ritterschaft befreit, dagegen zahlte sie dem Kaiser 
in Kriegsfällen sogenannte Charitativsubsidien unb bei ber Kaiserwahl Donativgelder.

Arsprünglic war bic Ritterschaft ber Serichtsbarkeit unterworfen gewesen, solange 
bas Herzogtum Schwaben bestaub; als aber bie Serichtsbarkeit an bic Fürsten über- 
ging unb biefe als Landvögte des Kaisers ihre Macht dazu mißbrauchten, bic Ritter- 
schaft lanbfäffig zu machen, so entzog sic bic Ritterschaft ber Serichtsbarkeit unb stellte 
sic unmittelbar unter ben Kaiser. Gerade biefes Verhältnis bars bei ben Kämpfen 
zwischen bem Hause Württemberg unb bem Adel nicht vergessen werben; letzterer war 
bem Grafen von Württemberg nur in dessen Eigenschaft als Landvogt, b. h. als kaiser- 
licher Beamter untergeben, nicht als Untertan. Bei Einführung des römischen Rechtes 
würbe bic Ritterschaft insofern verkürzt, als bic Berichte nicht mehr mit ritterbürtigen 
Männern besetzt würben. Da bic neuen Gerichte vollftänbig von ben Fürsten abhängig 
waren, so sonnten sie für bic Ritterschaft auc nicht mehr als unparteiisch gelten, unb 
ein Hauptfehler überhaupt war es, baß sehr halb über Bestechlichkeiten ber Richter ge- 
klagt würbe.6) Um so mehr war bas Verlangen nac unmittelbarem Schut durc ben 
Kaiser gewachsen.
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Um den Bestand der Reichsritterschaft zu wahren, hatte sie sic vom Kaiser Mlari- 
milian II. ein am 25. Mai 1567 ausgestelltes Privilegium erwirkt, vermöge dessen in 
Zukunft alle zur freien Ritterschaft gehörigen abeligen Süter für ein geschlossenes 
Korpus gehalten werben sollten, so zwar, ba^ im Salle bcr Veräußerung bie Kon- 
tributionen doc an bie ritterschaftliche Kaffe zu zahlen seien.

Selbstverständlich bot biefe Sonderstellung im Reiche eine Reihe von Gelegenheiten 
zu Angriffen, dazu tarnen aber noc mehr Reibungsflächen. Die Fürsten behaupteten 
bie ausschliefzliche Befugnis zur hohen Jagd zu haben; bas war sehr einschneidend für 
den Adel, bcr oft gerabe wie bcr Bauernstand unter ber Unmasse von Bob unb Schwarz- 
wilb zu leiben hatte unb dem bie Liebe zur Jagd angeboren war. Die Anstellung von 
Geistlichen unb Beamten, bie teils für mehrere Herrschaften zugleich funftionierten ober 
am gleichen Orte mißgünstige Kollegen einer anbern Herrschaft vorfanben, bot diesen 
selbst reichliche Gelegenheit zu ewigem Hader, unb man sann mit Bestimmtheit be- 
haupten, bie meisten Streitigkeiten gingen aus Hetzereien ber Beamten hervor. Aber 
was ist überhaupt nicht bestritten, wenn zwei Alachbarn nicht im Frieden leben? Srenzen, 
Sagd, Fischerei, Steuern, Zölle, Umgelb, Fronen, Polizei, Freizügigkeit, Durchzug, 
Quartierlajten, Wegerecht unb Unterhaltung, Grenzen zwischen hoher unb nieberer Se- 
richtsbarkeit, Waldgerechtigkeiten, Hckerich, Weide, Viehtrieb, Wajserrecht, Mühlen, 
glößerei, Aufnahme von Juden, fahrenbem Volf, barunter auc manchmal den Se- 
richten verfallene Gauner — kurz, alles gab Anlas zu Händeln, unb cs ist leider auc 
reichlich dazu benutzt worben!

Dabei waren bie Bitter aber oft in bcr unangenehmsten Lage insofern, als sie 
in den meisten Fällen mit einem Seile ihres Besitzes lanbfäffig waren, sie besaßen Häuser 
in ben Stäbten, sie waren selbst ober hatten nahe Verwanbte in Militär-, Staats- unb 
Sofdiensten, benn ber Ertrag aus dem Grundbesitze war meist ein recht magerer, von 
bem bie wenigsten bie ganze Familie unterhalten sonnten. Infolge biefer Abhängigkeit 
sonnten sie oft nicht so scharf auftreten, wie bas im Interesse bcr ganzen Reichsritter- 
schaft gelegen gewesen wäre.

Die Fürsten, insoweit sie mit ber Reichsritterschaft benachbart waren, mit Aus- 
nähme ber geistlichen Fürsten, stauben nicht gut mit ihr unb verfolgten sie, wo sie sonnten. 
Zur Zeit des Herzogs Karl Eugen drehte sic ber Streit hauptsächlich um bas Be* 
steuerungsrecht von Gütern unb Dörfern, bie, ehemals ritterschaftlich, allmählich in bie 
Hand von Fürsten übergegangen waren unb in denen bie Ritterschaft bem oben er- 
wähnten Kaiserlichen Privilegium zufolge die Besteuerung für ihre Kaffe in An- 
spruc nahm.

Einige solche typische, sic immer wiederholende Fälle seien hier angeführt.
Der Hauptvorgang war folgender:") Im Jahr 1746 war nach bem Code Georg 

Wolfs von Kaltenthal das Lehen Aldingen an bas Haus Württemberg heimgefallen, 
im Jahr 1747 hatte bcr Herzog von Graf Unton Sigmund v. Sugger die Herrschaft 
Stettenfels unb im Jahr 1749 bie Besitzungen ber noch unter Vormundschaft stehenden 
Herren v. Sternenfels ersauft. Die Reichsritterschaft wollte innerhalb dieser unb anderer 
Besitzungen nicht auf bas Kollektationsrecht verzichten, deshalb wanbte sich ber 
Herzog schwer beleidigt mit einer umfangreichen Klageschrift8) 1750 an bie Reichsversamm- 
lung, in ber bie Ubfaffung eines Reichonormatives für solche gälte verlangt würbe. 
Serner würbe ein Zirkularschreiben an bie Reichsstände verschickt, bas ben urkundlichen 
Beweis liefern sollte, baß bas Kollektationsrecht ben württembergifchen Fürsten seit alten 
Reiten zustehe, baß sie auch adelige Vasallen bei ihren Süterkäufen erworben hätten, 
unb baß ber Übel lanbfäffig, ihrer Gerichtsbarfeit unterworfen unb ihnen zu Sehens- 
bienften verpflichtet sei. Es würbe dabei versucht, nachzuweisen, baß bie ganze freie 
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Reichsritterschaft aus der Ninijterialität hervorgegangen sei, und der ganze niedere 
Adel wirb als erbeigene Leute dargestellt, ihre vom Kaiser erhaltenen Privilegien feien 
erschlichen, denn wie wäre es möglich gewesen, das Leute, die nur wenig über den 
leibeigenen Jauern standen, von Kaiserlicher Majestät so stattlich bedacht wurden, wenn 
man die Sache zu Wien im rechten Lichte gesehen hätte. 9)

Dieje Gedanken waren natürlich nicht im Kopfe des Herzogs gewachsen, und 
er ist gewisz unschuldig baran gewesen, wenn ihm feine Beamten solche Behauptungen 
suggeriert haben, die in bem selbst zur Zeit des Despotismus demokratischen Zürttem- 
berg adelsfeindlic waren unb sic sein Gewissen daraus machten, gegen ben Adel 
zu hetzen. Eine solche Hetze war immer populär, unb man dachte nicht barüber 
nach, ba^ nicht sowohl ber grundbesitzende einheimische Adel an den Alisständen 
schuldig war, die zum Haß gegen ben Adel berechtigten, fonbern vielmehr ber weit 
weniger fittenreine Hofadel, ber französische Manieren nachäjite, unb bei feit ben 
Reiten des Herzogs Eberhard des Jüngeren zumeist aus eingewanderten Abenteurern 
bestauben hat.

Der Herzog faub in feinem Vorgang gegen die Ritterschaft balb bereitwillige belfer; 
ber Markgraf von Brandenburg-Culmbach, ber Herzog von Sachjen-einingen unb ber 
König von Preußen traten ihm bei. Der Reichshofrat aber sprac sic gegen ein Reichs- 
regulativ aus, bas ben im Westfälischen Frieden vom Kaiser bestätigten Privilegien ber 
Reichsritterschaft widerspreche. Auc bei ber Reichsversammlung hatten die Klagen 
bes Herzogs seinen Erfolg, benn ber Kaiser trat gegen ben Vorschlag eines Reichs- 
regulative auf.

Die Reichsritterschaft liess inzwischen eine Segen d^rift1 °) äusseren, bie sich bis 
zum Jahr 1752 verzögerte. Der Herzog machte mehrfach barauf aufmerffam, Be- 
schwerden ber Reichsstände müssten beim Reichstage spätestens innerhalb zwei Monaten 
zur Beratung fommen, unb man habe gar nicht nötig, auf bie Dollenbung ber ritter- 
schaftlichen Schrift zu warten. Auc hier trat ber Kaiser als Beschützer ber Ritterschaft 
auf, ein Normativ werbe ben Untergang der Ritterschaft befördern, nur bann werbe 
bie Reichsverf affung gesichert unb bie Schwächeren vor ber dillfür 
bes Nächtigeren geschützt, wenn man bie Abfassung bes Normativs für unstatt- 
haft erkläre, ber Ritterschaft zu ihrer Verteidigung genügenb Zeit lasse, ihre Befugnisse 
durch bie Reichsgesetze nicht abschneide, fonbern an bie Serielle verweise. Ein Reichs- 
gesetz über ein normativ werbe er nicht bestätigen.

Alachdem noc einige Segens fristen ausgetauscht waren, kam bie Sache am 10. Juli 
1753 im Sürstenrat zur Besprechung, bas normativ würbe verworfen unb am 23. Suli 
ein Reichsgutachten angenommen, nac bem im vorliegenden unb in künftigen Fällen 
auf Pressung gütlicher Auskünfte Bedacht genommen werben solle.

Hierauf trat ber Herzog mit ber Reichsritterschaft, b. h. mit ben besonders in 
Betracht kommenden Kantonen Aeckar-Schwarzwald unb Kocher in Verhandlungen ein, 
unb schon am 18. September 1754 fam ein Vergleich zustande, in bem Württemberg in 
allen vor bem Westfälischen Frieden erworbenen Rittergütern bas Kollektationsrecht zu- 
geftanben würbe, wogegen ber Herzog seinen zur Ritterschaft gehörenden Dafallen bie 
Unmittelbarkeit ihrer Personen unb Süter ferner nicht streitig machen will, unb bem je 
unb allzeit prätenbierten Landsassiat derselben entsagt usw. Der Kaiser aber verweigerte 
bie Bestätigung, weil bie Bitterfantone einseitig abgeschlossen haben, ohne sic vorher 
von ihm Verhaltungsbefehle auszubitten unb ohne sic mit ben anbern Kantonen vorher 
zu beraten. Jetzt blieb bie Sache neun volle Jahre liegen, obwohl bie Ritterschaft 
eigene Gesandte nac Wien schickte unb für Geschenke für Minister, Referenten, Reichs- 
hofrat usw. bafelbft allein 13 250 Sulden bestimmt hatte.
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Der Cod des Kaisers Franz I. 1765 brachte eine abermalige Verzögerung, und 
nac neuen Verhandlungen fam endlich am 30. Oktober 1769 — also nac 19 Jahren! — 
ein Vergleich zustande, nac dem dem Herzoge in 45 Orten das Kollektationsrecht zu- 
gestanden wurde, in den übrigen strittigen Orten verblieb sie der Ritterschaft des Kantons 
Aleckar-Schwarzwald. Auc mit dem Kanton Kocher wurde am 18. Januar 1770 ein 
Alebenrezeßz abgeschlossen, und beide Vergleiche würben vom Kaiser am 1. März 1770 
bestätigt.

Ein anberer typischer Streit hatte sic mittlerweile in Beziehung auf die Rechte 
des bem Ritterkanton Kocher als Schut- unb Schirmherrn unterstellten unmittelbaren 

Eslingen, Ritterhaus des Kantons Kocher (Oberamt unb Kameralamt)

freiadeligen Fräuleinstift 
Obriftenfclb (D.A. Mar- 
bach) abgespielt.11) Wegen 
verschiedener Porfommniffe 
war zwischen ber Herzog- 
lieben Regierung unb bem 
Stifte am 4. Mai 1747 ein 
Pertrag geschlossen worben 
betreffs: Beholzung, Acke- 
rich, freyer Pirsch, Weingelb, 
Akzis, Strafen, Freveln, Be- 
fteuerung von Sütern, Wein- 
einfuhr, Derzehendung, Seib 
weinen, Sauvegarbegelbern, 
Gülten usw., aber obwohl 
ber Pertrag in 16 Punkten 
alles regelte, ergaben sic 
sehr bald wieber Differen- 
zen, unb so muszte schon am 
20. März 1778 ein neuer 
Pertrag abgeschlossen wer
ben, in bem alle früheren 
Vergleiche erneuert unb na- 
mentlic bie Trensen ber 
hohen unb nieberen Se- 
richtsbarkeit, bie Inventur, 
Hauptrecht, Straßzen, Feld- 
hut, Piehtrieb, Weibe, An- 

tergang, Kelter, Weinschank, Abladgeld, Kanzleitare, Abgaben zum fisco charitativo, 
Derzehendung, Einbauung ber kleinen Zehend-Sorten, Zehendbezug, Kulturveränderun- 
gen, Faßzeiche, Hauptrecht, Rübenzehenten, Zehent aus verschiedenen Sütern usw. in 
33 Punkten geregelt würben. In ben früheren Verträgen (9. Januar 1730) hatte 
sic bas Gaus Württemberg ben Erb- ober ewig unb unwiderruflichen Schut unb 
Schirm sowie bas Recht Vorbehalten, bei einer Hbtissinwahl gleich bem Porfteheramt 
(Kanton Kocher) doc ohne weitere Konkurrenz Einmisch- ober Einredung mitsitzen unb 
derselben beizuwohnen. 12)

Aac Abschluß ber Perträge vom Sahr 1770 würbe das nachbarliche Verhältnis 
besser. Aber bie fürstliche Regierung juchte ber Reichsritterschaft dadurch Abbruch zu 
tun, bass sie jebe Gelegenheit ergriff, wo infolge von Codesfällen, Erbstreitigkeiten, Dor- 
mundschaften, Perpfänbungen usw. bie Möglichkeit vorlag, als Käufer von Kittergütern 
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aufzutreten, und trotz ber Verträge wurde auch später bei den so erworbenen Gütern 
das Kollektationsrecht oft bestritten.

Dagegen war das offizielle Verhältnis zwischen bem Herzog und der Ritterschaft 
unb einzelner Stieber berfelben stets ein gutes. Bei größeren Festlichkeiten, so bei ber 
Erhebung ber Karlsakademie zur Universität 1782, war bie Ritterschaft offiziell einge- 
laben, jeber Kanton fanbte Vertreter, bie staubig zur Hoftafel gezogen würben. Auc 
hat ber Herzog in einer Masse von gälten bie Patenschaft bei Saufen in ritterschaft- 
lichen Familien übernommen, unb diese waren zu ben Hoffesten stets beigezogen.

In Beziehung auf Gerichtsbarkeit unb Landespolizei, bereu Handhabung in ber 
damaligen Zeit besonders durch bie Zersplitterung in Hunderte von Einzelstaaten schwer 
notlitt, ist zu erwähnen, ba^ auf ein Ausschreiben bes Schwäbischen Kreises vom Jahr 
1760 mit ber Anfrage, ob sic jemand finbe, ber auf Kosten bes Kreises eine gronfefte 
bauen unb barin Verwaltung unb Bewachung übernehmen wolle, hin sic ein Mitglied 
ber schwäbischen Ritterschaft, nämlic ber Reichsgraf Franz Ludwig Sehens von Castell 
(1736—1821), Besitzer ber Rittergüter zu Schelklingen unb Oberbifgingen, hiezu bereit 
erklärte, unb auf seinem Sute zu Oberdischingen ein Zuchthaus erbaute. Durc feine 
Mannschaft liess er überall bie gefährlichsten Sauner aufheben, unb seiner Sattraft ist 
es zu bauten, baß bas damalige Bandenwesen befonbers in Oberschwaben bebeutenb 
eingeschränkt würbe. Freilich, Dan hat ber sog. „Malefizichent" nicht geerntet, unter 
König Friedrich würbe er infolge einer niederträchtigen Denunziation durc einen ehe- 
maligen Beamten zur Rechenschaft gezogen.13)

Die eigentlich schon feit bem Jahr 1703 dauernden Streitigkeiten mit ber Ritter- 
schaft unb bie hierüber verfaßten Streitschriften hatten u. a. eine überaus fruchtbare 
literarische Tätigkeit auf bem Gebiete bes Adelsrechtes zur Folge, und es würbe von 
ber Ritterschaft angeregt, einem Professor an ber Universität Böttingen einen Sehalt 
auszusetzen, damit er über bas Reichsritterschaftliche Staatsrecht lehre.

Im Jahr 1725 war zu Eszlingen eine Ritterakademie von einem Magister Müller 
errichtet worben, sie würbe 1732 von Erhard Mlarchthaler bes Rats allda übernommen, 
ging aber halb ein. Uls im Jahr 1761 bie Ritterschaft bas vorher ber ausgeftorbenen 
gamilic Srec von Kochendorf gehörige Rittergut zu Kochendorf erwarb unb bort die 
Kanzlei bes Kantons Odenwald unterbrachte, würben bort eine Ritterschule unb außzer- 
bem ein Waisen-, Zucht- unb Arbeitshaus errichtet.

Die vielen großen Prozesse und die damit verbunbenen Seschenke verschlangen 
natürlich eine Masse Selb, unb so hatte bie Ritterschaft feinen Überfluß an Mitteln. 
Infolgedessen tauchte auch der Gedanke auf, zugunsten einer für ben Kanton Kocher 
zu errichtenden Ritterafabemie eine ritterschaftliche Lotterie zu errichten, doc wirkten 
bie im Fränkischen Kreise gemachten Erfahrungen abschreckend.

Die Sitze unb Kanzleien ber Kantone waren meist in Reichsstädten, bie Dersamm- 
hingen würben aber auc an andern Orten, 3. 33. Seislingen, Munderkingen usw. ab- 
gehalten. Mit den Kanzleien, zum Seit recht schöne unb interessante Scbäube, waren 
Archive unb reichhaltige Bibliotheken verbunben, die insgesamt im Jahr 1806 in bas 
Staatseigentum übergegangen finb.
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Freiherr Frieuric non Saisberg-Sthücingen



Dadwurt

ieses Buc soll nicht abgeschlossen werden ohne ein Wort des Öedentens an 
Dr. Albert von Pfister, bessert Lieblingswert es war und der die Vollendung 

nicht erleben durfte. Da er die Auswahl der Mitarbeiter und die Verteilung des 
Stoffs im wesentlichen selbst in ber Hand behielt, ist auch die Anordnung der nach 
seinem Sob erschienenen Seile dirc feinen plan bedingt. Er wollte durch Berück- 
jichtigung ber Aachbargebiete nicht nur eine Vergleichung des damaligen Württembergs 
mit biefen ermöglichen, sondern auc eine Bedeutung des Buchs für das ganze heutige
Königreich schaffen.

Hur auf ben von ihm in Aussicht genommenen Schluszabschnitt über Umichwung 
und Zachwirkungen ist verzichtet worben, weil biefer so, wie er ihn jic gebaut hatte, 
nur seiner eigenen Schriftstellerart gelungen wäre.

Im Hamen des Redaktionsausschuses:

Eugen Stneiüer





Dadwris Der Hbbiluungen
zum

Zweiten Band
Uon Dr. Bertold Pfeiffer

Die mit * bexeicyneten Sujets finö hier erstmals vervielfältigt. Uon den übrigen lind 
viele — auc nad Stichen — bisher haum behannt.

Seite 2/3. * Apotheose des Herzogs Karl als Stifters der Karlsschule (vgl. I, 740). In Wasser- 
färben gemalt von Karl Heidelojf, wohl nac einer Skizze feines Paters Dittor Heideloft; 1856 bei 
der §eier des 129. Geburtstages des Herzogs in Stuttgart ausgestellt; je^t im K. Bayrischen Armee- 
mufeum zu München. — Unten das Akademiegebäude in seiner früheren Gestalt; über den Wolken 
hält der Herzog mit feinem Gefolge — dicht hinter ihm der Intendant — Heerschau über die ihm 
bereits in bas Reic bet Ewigkeit nachgefolgten „geliebten Söhne"; ein Karlsschüler wird soeben von 
einem geflügelten Genius emporgetragen. Oben in einer Glorienfonne bie getreusten C, umgeben 
von einem Kreise ber Genien ber Wissenschaften unb Künste; biefer gipfelt in einer Sigur, welche 
vom Reichsadler beschirmt bas Kaiserliche Erhöhungsdiplom entfaltet hält.

Seite 4. Medaille auf bie Stiftung bes militärischen Waisenhauses auf ber Solitube, 14. De- 
zember 1770. Rückseite, in natürlicher Gröbe (54 mm). Minerva an einer Säule sitzend, ihr zu 
Süszen Attribute ber Wissenschaften; Umschrift: Alit has et protegit artes: d. 14. December 1770. 
K. Münz- unb Medailensammlung. Vorher abgebilbet bei G. Sixt, Die Preismedaillen ber Hohen 
Kacloschule. Stuttgart 1903, Seite 3; samt ber Vorderseite (Brustbild mit ber Almschrist: Carolus 
D. G. dux Fundator Seminarii Milit: unb bem Kamen bes Medailleurs Werner) in ber Württ. Münz- 
unb Medaillenkunde von Ch. Binder, neu bearbeitet von 3. Ebnet, Saf. XVI.

Seite 6/7. Einweihungsfes der Hohen Karlsschule am 11. Februar 1782 (vgl. I, 740). Rabie- 
rung, 33x23 cm. Dessiné par V. Heidelof— Gravé par N. Heideloft, elève de l’Université Caroline 
â Stoutgard 1782 (nac bem Exemplar im Besit von Herrn Seh. Oberbaurat Sreiherrn v. Seeger). 
Das Blatt hat feine Unterschrift ; im Derlagsverzeichnis ber akademischen Druckerei lief es unter bem 
Eitel: Vorstellung ber Aniversitäts-Einweihung zu Stuttgart, unb foftete 24 Kreuzer. — Erste Aac- 
bilbung in Wagners Karlsschule. Öfters unrichtig als „Preisverteilung" in ber Karloschule bezeich- 
net. Der Vorgang war folgenber: Aac bem Sestgottesdiens in ber Stiftskirche unb ber Hoftafel 
im Keuen Schloß begab man sic in feierlichem Zug, ber Herzog in achtspännigem Wagen, in bie 
Akademie. Fier nahm bet neu ausgeftattete obere Saal bes Mittelbaues, prächtig beleuchtet, 
bie Versammlung auf, barunter Abgeordnete von deutschen Universitäten. Den Festakt eröffnete ber 
Herzog selbst als Rector Magnificentissimus, auf einem Podium unter bem Thronhimmel stehend, mit 
einer Ansprache, worauf er bem Intendanten, bem Prorektor, bem Kanzler unb ben Dekanen ber 
Fakultäten Univerfitätsinfignien unb Matrikel überreichte. Verlesung bes Kaiserlichen Diploms, Reden 
akademischer Würbenträger schlossen sic an. Erst um 9 ihr erhob man sic zur Abendtafel, bie für 
bie Deputierten vom Sande im unteren Saal, für ben Hof unb bie vornehmeren Gäste im großen 

Speifefaal ber Akademie gedeckt war.
Seite 7. Medaille auf die Einweihung der Hohen Karlsschule, von Bückle (vgl. I, 713), 

Rückseite in natürlicher Grösse (50 mm): Die Gnabe als gefrönte weibliche Figur, wie sie, von dem 
geflügelten Genius ber Wahrheit unterstützt, ber vor ihr fnienben Stuttgarbia einen Kran aufsetzt; 
fast zuviel Beiwert. 3m Abschnitt: Inaug. Academ. Stutg. XL Febr. Anno MDCCLXXXII. Zuvor 
bei Sixt a. a. 0. Seite 38, samt ber Vorderseite bei Binder- Ebner, Das. XVI. (vgl. unten Seite 24/25).
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Seite 8. Der Akademiegarten. Kupferstic aus dem Werk: Description de 1’Académie Caroline de 
Stoutgard, 1784 (Übersetzung von Ariot; in dem Original von Bat fehlt der Stich).

Seite 9. Srundrisz und nordwestliche Ansicht des Akademiegebäudes. („Erstes Stockwert" be- 
beutet hier Erdgeschoß.) Gravé par M. Balleis 1779. Auc in der Beschreibung ber Hohen Karls 
Schule 1783.

Seite 14/15. ^ntenbant Cristoph Dionysius v. Seeger (1740—1808), zuletzt Generalleutnant (vgl. I, 
707). »Feint et gravé dans l’Acad. Caroline â Stuttgard par C. J. Schlotterbeck, Graveur de S. A.
S. Mr. le duc de Wirtemberg.« Seltener, hier erstmals allgemein zugänglich gemachter Kupferstic 
(25x38 cm) im Besitz von Herrn Seh. Oberbaurat Freiherrn v. Seeger in Stuttgart.

Seite 24. Der akademische Orden (vgl. I, 718). Aatürliche Srößze, nac bem Original in ber K. 
Altertümersammlung, erstmals abgebildet bei Sirt a. a. O. Seite 16. Soldkreuz mit rotem Email, 
Mittelschild blau in weißer Einfassung, die Strahlen unb bie getreusten C vergolbet.

Seite 24/25. Preismedaillen der Karlsschule (verkleinert). Der an ber Spitze stehende Avers: 
Carolus D. G. dux Wurt. Rector Magnificentissimus gehört übrigens nicht hieher, fonbern zu ber 
Medaille auf bie Einweihung ber Hohen Karloschule 1782 (vgl. Seite 7 unb 3?). Huf ber Dorder- 
feite bet Preismedaillen hat das Brustbild bie Umschrift: Carolus D. G. dux Wurtemb. & T(ec). 
(vgl. I, 717). Don ben bei Sixt abgebildeten Reversen ber (45) Preismedaillen, bie im Original 
70—71 mm messen, ist hier eine Auswahl aus ben Jahren 1772—79 zusammengestellt (vgl. I, 712, 
724). Den 1776 geschaffenen Preis für Medizin erhielt bekanntlich Schiller 1779. (Die von 
Schiller schon 1773 errungene Medaille für griechische Sprache, bie mit brei anberen für Latein, 
Sranzösisc unb Stalienisc teilweise übereinstimmt unb deshalb auc bei Sirt nicht wiedergegeben ist, 
finbet man im Marbacher Schillerbuc 1905, Seite 228.)

Seite 37 (vgl. Seite 7 unb 24/25). Medaille auf die Einweihung der Hohen Karlsschule am 
11. Februar 1782. Dorder- unb Rückseite in natürlicher Srößze, letztere im Spiegelbild. Kupferstic 
von 1782 auf einem Blatt mit ben Siegeln ber Hochschule unb ber 6 Fakultäten. Derlag ber 
Karlsschule, aus bem Soliowerk: Ariot, Historische Alachricht von ber . .. Carls Hohen Schule, Stutts 
gart (1782).

Seite 52. * Karlsschüler, ein Bild des Herzogs abzeichnend (vgl. I, 724). Original in Öl, 
K. Altertümersammlung. Uniform blaues Euc mit schwarzen Aufschlägen, Beinkleider unb Strümpfe 
weis, Schnallenschuhe.

Seite 58. * Professor Christian Friedric Kielmann (1750—1821), für römische Literatur unb Alter- 
tümer, feit 1783 am Gymnasium, zuletzt Pfarrer in Plieningen. Gemalte Silhouette von 1783 — 
gehört wie bie folgenben zu einer Serie von Professorenbildnissen in gestochenen Umrahmungen, im 
Besitz ber K. Staatssammlung vaterländischer Ultertümer.

Seite 62. Professor Joh. Jakob Heinric Nias b. 3. (1751—1822), Lehrer ber klassischen Literatur 
unb Ultertümer, feit 1792 am Gymnasium; starb als Pfarrer in Plochingen. Gemalte Silhouette 
von 1783, K. Altertümersammlung. Huf bet Rückseite ein Zitat nac Az. Schon abgebildet bei 
3. Hartmann, Schillers Jugendfreunde 1905, Seite 140.

[Seite 63. Professor Urtot ist schon I, 519 wiebergegeben. Der Maler, beffen Uame unter bem 
Schattenriß getilgt ist — ich lese »Fr. Roesch« —, hat bie Derfe beigefügt: En peignant Uriot, 
ce maitre, Qui toujours vouloit mon bonheur, Que n’ai-je pu faire connaitre Et sa belle âme et 
son bon coeur!]

Seite 6 3. * Professor Joh. Daniel Bär (1748 bis nac 1794), neben Uriot Lehrer ber französischen Sprache 
unb Literatur, später Hofrat. Gemalte Silhouette von 1783, auf ber Rückseite bie Betrachtung: 
11 ne dépend pas de nous d’ètre heureux, mais il dépend de nous de mériter de l’ètre.

Seite 6 5. Sekretär Ferdinand Friedric Pfeiffer (1759 bis nac 1809), Kameralift unb Lehrer ber 
englischen Sprache, später Hofrat, zuletzt Oberkriegsrat in München, Dater von Charlotte Birch- 
Pfeiffer. Miniaturgemälde im Besitz ber Enkelin, Frau Wilhelmine v. Hillern-Birc in München. 
Aus J. Hartmann, Schillers Jugendfreunde, Seite 339.

Seite 66. "Professor Friedric Huguft Clemens Werthes (1748—1817), Lehrer ber italienischen 
Sprache. Gemalte Silhouette von 1783, K. Altertümersammlung. Rückseite: „Alicht vieles, fonbern 
viel (Lessing, Emilia Galotti)".

Seite 67. "Professor Joh. Gottlieb Schott (1751—1813), für Beschichte, zuletzt Oberbibliothekar. 
Gemalte Silhouette von 1783, K. Hltertümerfammlung. Huf ber Rückseite ein „Wahlspruch" über 
bie Behandlung des „Steckenpferdes".

Seite 6 9. Professor Friedric Ferdinand Drüc (1754—1807), für alte Sprachen unb Geschichte, später 
am Symnasium. Dach einer Lithographie (schon bei 3» Hartmann 0. a. ©. Seite 138).

Seite 7 0. * Professor Christian Gottfried Elben (1754—1829), Lehrer für Geographie, Begründer des 
Schwäbischen Merkur. Ölgemälde von Morff (Katalog ber Porträtausstellung Stuttgart 1881, Dr. 293)
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im Wefit von Dr. Karl Elben, Hauptredakteur des Schwäbischen Merkur in Stuttgart, (oleic- 
zeitige Heinere Zachbildung bei c. Sottet, Beschichte her Stuseumssöeseutschast in Stuttgart, 190"

Seite 7(. * Professor Joh. Gottfried mol (1747—1830), Aathematiker, später am öomnasium- Se= 
malte Silhouette mit dem Wahlspruch: Virtutem et veritatem amo. K. Altertümersammlung-

Seite 72. Siegel der Philosophischen Fakultät. Bad) dem Kupferftid) von 1782 (9". Srflarung

Seite“ T"“profesor 30h. Christoph Schwab (743—1821), für Logit und setaphysit , zuletzt öeb. 

Bofrat, Mitglied des Oberstudienrats. Kupferstich: H L. Notter pin. — Bollinger sc. 98.
Seite 7 5. Professor Jakob Friedric Abel (1751—1829), Hauptlehrer für Philosophie, seit 1790 an 

der Anidersität Tübingen, zuletzt Prälat. Gemalte Silhouette, K. Altertümersammlung-. (Schon bei 
w. Seytter, Unser Stuttgart, 1903, S. 458 und Hartmann a. a. 0., S. 102.) Rückseite: nEoiit 
nicht mehr als eine Tugend und ein Laster neben ihr. Zu feinem Anbenken Dr. Übel, Stuttg., 

b. 6. Gebr. 1783."
Seite 75. Professor Übel (aus späterer Zeit). Hetsch pinx. — J. Wölffle lithogr. Schon bet 3 bart 

mann, Schillers Jugendfreunde, 1905, Seite 95.
Seite 79. Siegel der Karlsschule als Hochschule mit den beiben gekreuzten C. 5er30g „Carls . . 

bem Kupferstic von 1782 (vgl. Erklärung zu Seite 37). Stempel, wie auch die ber einzelnen §afu = 

täten, im K. Münzamt.
Seite 80. Siegel ber Juridischen Fakultät. Aac dem Kupferstich von 1782.
Seite 81. Professor August Friedric Bat (1757—1821), Jurist, späterhin Staatsrat Verfasser ber 

amtlichen Beschreibung ber Hohen Karlsschule. Semalte Silhouette aus einem Stammbuch (Blatt 4 0) 
SegenftücE zu feiner grau, K. Altertümersammlung. Aus 3. Hartmann a. a. 0 Seite 325- 

Seite 84. Siegel ber Medizinischen Fakultät. Aac dem Kupferstich von 1782.
Seite 85. Professor Karl Weinrich Köstlin ((755-83), Lehrer ber Raturgeschichte, bofmebitus- Se= 

malte Silhouette von (783, K. Altertümersammlung. (Schon bei 20. Seytter a. a. 0. Seite 460.) 
Huf ber Rückseite ein Zitat aus Racine : Mörtel, ta Science suprème Est de te connaitre toi-meme. 

Seite 8 6. Professor Karl Friedric Kielmeyer (1765—1844), für Zoologie; später Professor ber Aatur- 
geschichte (ARedizin unb Chemie) in Tübingen, (8(7 Staatsrat unb Direktor ber wisienichartlichen 
Sammlungen. Bildnis aus späterer Zeit: Rieter del. — Krüger sc. Weggelaffen ist hier bie vier= 

eckige Umrahmung mit Schrifttafel.• 
Seite 86. Professor Christian Klein (1740— (8(5), Chirurg, später XeibmebiEus. Hltersbilb: Seele Pinx. 

- Langenmayr sc. Im Kupferstich hat das Bild eine Umrahmung mit medizinischen Emblemen ufm. 
Seite 87. * Professor Joh. Friedric Consbruc ((736—(810), iediziner, Setborat. Semalte Sil- 

honette, K. Altertümersammlung. Huf ber Rückseite ein Bers aus U3. „ 
Seite 87. * Eeibmedikus Christian Friedric Jäger ((739 —(808), für Arzneikunde. Alach, einem ° 

gemälbe im Besitz von Frau Reichsmilitärgerichtsrat v. Schwab in Stuttgart. (Ein älteres Bilb Jgers 
in einer von Oberstudienrat 3. v. Hartmann ber Sandesbibliothet geschenkten Silhouettenfammlung.) 

Seite 89. Professor Theodor Plieninger ((756—1840), Mediziner, geschälter Arzt, starb als iRcbijinab 
rat. Hltersbilb nac Stirnbranbs Ölgemälde, zuerst veröffentlicht von 3. Hartmann, Schillers Jugend 

freunbe, Seite 288.
Seite 90. Siegel ber Militärischen Fakultät. Aac bem Kupferstich von (782. 
Seite 9(. * Professor Jakob Friedric Rösc (1743—1841), Hauptmann, Mehrer ber Tathematit unb 

Kriegswissenschaften, + 97jährig als pensionierter Obers in Stuttgart. Semalte Silhouette. K. Alter- 
tümerfammlung. Huf ber Rückseite Zitat nac H. v. Haller: 0 Skestunst, Saum ber Phantasie, Wer 

bir nur folget, irret nie; Wer ohne dic will geh’n, der gleitet. 
Seite 94. Siegel ber Ökonomischen Fakultät. Aac bem Kupferstich von (782. 
Seite (00. Siegel ber Künstlerfakultät: »Collegium Artium«. Aac bem Kupferftid) von 112 
Seite 104. Professor Aicolas Guibal ((725-84), erster Hofmaler unb SaleriebireEtor (vgl. I, 689). 

Semalte Silhouette, K. Altertümersammlung. (Schon bei W. Seytter, a. a. 0. S. 456.) Huf ber 
Rückseite bie Wibmung: Si vous voulés [sic!] vous faire des amis, il faut supporter leurs deffauts [sic!], 
et surtout que la reconnaissance ne soit jamais un fardeau pour vous. Stuttgardt, le 3 sévner 1783. 

Seite (O4. * Professor Hbolf Friedric Harper (1725—(806), Hofmaler, später Saleriebircftor, feit (798 
Pensionär in Berlin. (1,695). Semalte Silhouette, K. Altertümersammlung. Auf der Rückseite steht: 
Die Eugenb nur aUein sann burd) bie Dunkelheiten Uns zur Ansterblicteit auf sichern Wegen leiten. 

Stuttgart, 6. März (783. . . , 
Seite (04/(05. * Der Sürst und die Künste, Rötelzeichnung von Suibal, K. Kupferitichtabine 

(vgl. I, 695). Die Darstellung bezieht fid) schwerlich auf Herzog Karl, fonbern wabriceinlich auf 

Kurfürst Karl Theodor von bet Pfalz.
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Seite 112. Vignette nac einer Radierung auf bem Titelblatt ber „Beschreibung ber Hohen Carls- 

Schule zu Stuttgart" 1783.

Seite 122/123. * Frau Oberst v. Seeger, geb. Seeger. Aac bem Original-Ölbild in febensgröèe 
im Besit des Herrn Seh. Oberbaurat Freiherrn v. Seeger zu Stuttgart.

Seite 122/123. *§rau Obers v. Seeger unb Obers v. Seeger, Intendant ber Karlsschule. Semalte 
Silhouetten bei Herrn Seh. Oberbaurat Freiherrn v. Seeger.

Seite 156. * Herzog Friedrich Karl von Württemberg-Winnental, Administrator (1652—98). Ölbild 
im Besit bes Eberhard-Ludwigs-Symnasiums zu Stuttgart, das er 1685 f. als Dormund seines Reffen 
Eberhard Ludwig neu gegrünbet hat. Er war ber Sroßzvater Herzog Karls, ber dieses Gemälde an- 
läszlic des Jubiläums 1786 bem Symnasium zum Seschent machte. Ein lebensgroßes Bild des 
Herzog-Administrators Friedrich Karl hatte 1707 Johann Renato Constantin für bie Stuttgarter 

Kunftfammer gemalt (nac §. Kübler, Die gamiliengalerie. . . zu Ludwigsburg 1905, Seite 32).
Seite 157 (vgl. S. 188). *Das herzogliche Gymnasium zu Stuttgart. Ölbild im Besitz bes 

Eberhard-Ludwigs-Symnasiums (Maler vielleicht Ceorg Friedric List, + 1727, ber als Eitelbild bes 
Buches: „Sundation unb Ordnung des neu auffgerichteten fürstlichen Symnasii zu Stuttgart anno 1686" 
eine Ansicht bes Gebäudes gezeichnet hat).

Seite 160. Balthasar Haug (1731—92), Professor ber Eloquenz am Gymnasium Illustre, baneben 
auc an ber Karlsschule. — Schlehauf pinx. — Joh. Gottfried. Saiter sculp. A. V. Mit einer hier 
weggelassenen Schrifttafel. (Dgl. bie Silhouette aus ber Professorenfolge ber Karlsschule, K. Alter- 
tümersammlung I, 439. Letztere, 1783 gefertigt, trägt auf ber Rüc feite von Haugs Hand bie Zeilen : 
Die Freundschaft ist ein Slücke, das für bie Eugend blüht usw.)

Seite 161. * Herzog Karl Eugen, Ölbild im Eberhard-Ludwigs-Symnasium zu Stuttgart. Wohl eine 
eigenhändige Arbeit von Suibal, stimmt dieses als Pendant zu Friedric Karl gemalte porträt fast 
völlig überein mit bem in ganzer Sigur ausgeführten Semälde in ber K. Samiliengalerie zu Lud- 
wigsburg (I, 641. Seschent Herzog Karls an bas Symnasium zu ber Säkularfeier 1786 (vgl. Das 
Jubiläum bes Gymnasii Illustris in Stuttgart, 13. Sept. 1786, beschrieben von M. Balthasar Haug, 
Manuskript in Folio, Registratur bes Eberhard-Ludwigs Symnasiums).

Seite 162. Georg Friedrich Wilhelm Hegel (1770-1831), Philosoph. Holzschnitt (nac einer Litho- 
graphie: Xeller pinx., Bollinger sculpt.) mit angefügtem Tert.

Seite 173. Friedrich Wilhelm Joseph v. Spelling (1775—1854), Philosoph. Holzschnitt mit Text, 
Seitenstüc zu Hegel.

Seite 177. * Friedrich Hölderlin (1770—1843) als Jüngling 1786. Kolorierte Zeichnung in einer 
Sammlung Hölderlinscher Papiere, K. Tandesbibliothet Cod. poët. et philol. Fol. Nr. 63. (Photo- 
graphische Kopie von Martin Rommel.)

Seite 188. Medaille auf das Stuttgarter Symnasium vom Jahr 1686 in natürlicher Srößze 
(41 mm), Rückseite. Umschrift: Fund(atum) XXVII Mart. MDCLXXXV, Inaugur(atum) XIII. Sept. 
MDCLXXXVI. bie Dorberfeite mit Brustbild: Fried. Carolus D. G. D. Wirt. et T., Admin. unb bem 
Monogramm bes Medailleurs J(ohann) C(hristoph) M(üller) ist abgebilbet bei Binder-Ebner Saf. XL 
Ebenda gleichzeitige Münze (28 mm), bas Symnasium mit ber Umschrift: Sap(ientia) aedif(icavit) sibi 
domum excid(ens) column(as) VII. (vgl. Seite 157). §erner Saf. XVI bie von Betulins 1786 ge- 
fertigte Jubiläumsmedaille (34 mm) bes Gymnasiums (vgl. I, 712), welche auf ber Dorberfeite hinter- 
einanber bie Brustbilder von Friedric Karl unb Karl fugen enthält, auf ber Rückseite statt bes 
Sebäudes nur bie Aufschrift: Prima Saecularia Gymn. Stuttg. — Pieratis ergo in avum et studii in 
hoc eius opus celebr. übens merito nepos Carolus 13. Sept. MDCCLXXXVI.

Seite 192. Die Alte Unia — „Aula Nova" in Tübingen. Aac 5. §. Eisenbach, Beschreibung 
von Tübingen 1822, Eitelkupfer.

[Seite 193. Die Medaille zum Uni versitätsjubiläum 1777, von Werner, hat auf ber Dorberfeite um 
bas Brustbild Herzog Karls gleich ber Medaille bet Hohen Karlsschule von 1782 bie Umschrift: 
Carolus D G, dux Wurt. Rector Magoificentissimus; auf ber Rückseite steht in einem Kranz von 
Sorbeerzweigen : Eberhardinae Carolinae Tertio Jubilaeo C(entesimo) Altero Felicioris, im Abschnitt: 
D XII. Octobris MDCCLXXVIl. Größze 51 mm. Auf bem Eitelblatt des Werses: Beschreibung des 
britten Jubelfestes ber herzoglich Würtenber gischen Eberhard Carls Universität zu Tübingen vom 
11. bis 17. October 1777, Tübingen 1778 finb beibe Seiten abgebilbet: »J. E. Nilson sculp. A. V.«]
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Seite 201. Johann Sottlieb Friedrich Bohnenberger (1765—1831), Professor ber sathemathit, Karto- 

graph. Alac einer Lithographie.
Seite 20?. Wilhelm Gottfried Ploucquet (1744—1814), Aediziner. Alac einem Kupferstich, be- 

zeichnet : „H. Lips."
Seite 209. Johann Georg Amelin (1709—55), Mediziner, Professor ber Botanik unb Chemie. 

Aac einem Schabkunstblatt : »J. J. Haid sc. et exc. A. V.« (vgl. I, 682).
Seite 213. * Karl Christoph Hofacker (1749—93), Professor ber Jurisprudenz in Tübingen. Aac 

einer Silhouette in ber K. Landesbibliothet.
Seite 217. Christoph Matthäus Pfaff (1686—1760), Theologe, Kanzler in Tübingen, zuletzt in Sießen. 

Aac einem Schabkunstblatt : »Joh. Jac. Haid ad viv. delin., sculp. et excud. Aug. Vind.« (vgl. I, 682).
Seite 218. Jeremias Friedric ^eu^ (1700—77), Theologe, Kanzler. Aac einem Schabkunstblatt: 

»Maier pinxit — Johann Elias Haid sculpsit Aug. Vind. 1773« (vgl. I, 683). mit längerer tatet« 
nischer Unterschrift unb bem samilienwappen.

Seite 219. Johann Friedric £e Bret b. ä. (1732—1807), Theologe unb Historiker, Kanzler in 
Tübingen. Aac einem Kupferstich: »J. D. Heidenreich fec. 1792«.

Seite 225. * Das Theologische Stift in Tübingen nac bem Umbau von 1792 (vgl. I, 673). Aac 
einem Aquarell von 1799 in bet K. Landesbibliothet, Cod. hist. Fol. 794. (Annalen des herzogl. 

rvürtt. Kirchenrats.)

Seite 263. Eulogius Schneider (1756—94), Hofprediger Herzog Karls 1786—89, Revolutionär in 
Straszburg, hingerichtet in Paris. „Gezeich. von Sohbauer — gestoch. von Ketterlinuo" (vgl. I, 758).

Seite 285. Die freie Reichsstadt Eflingen von Südosten. Aac einem Kupferstich von ca. 1730: 
»Augspurg, G. Bodenehr fec. et exc.« (K. Landesbibliothet.)

Seite 292. * Oberer Palmischer Bau, jetzt fienes Rathaus, Eszlingen. Aac einer Photographie 
von 6. Mezger, Eszlingen. — Ein Bauwert von seltener Harmonie ber Erscheinung. Vergleicht man 
bie Verhältnisse im ganzen, bann bie beiben durch Pilaster zusammengefaßzten Geschosse, insbesondere 
bie Fensterdekoration mit ben Eckrisaliten an ber Gartenseite ber Würzburger Residenz, so wird man 
wohl ber Annahme beipflichten, das als geistiger Urheber bes 1746 errichteten Eßlinger Baues ber 
großze Balthasar Heumann anzusprechen ist.

* **
Seite 303. Die freie Reichsstadt Reutlingen von Südwesten; Brand vom 23. Sept. 1726. Alac 

einem Kupferstich, im Original mit einer Erläuterung von 17 Hummern. »Gabr. Bodenehr exc. A. V.« 
(K. Landesbibliothet.)

*
Seite 317. Die freie Reichsstadt Ulm von Horben. (18. 3h-) Aac einem Kupferstich ohne Er- 

läuterung. »Jacob Andreas Fridrich fecit A. V.«
* **

Seite 321. Die freie Reichsstadt Schwäbisch-Hall von Südwesten, nac bem Brand von 1728. 
Aac einem großen Stic mit weitläufiger Unterschrift: „Eigentlicher Abriß des in ber Kayserl. 
Freyen Neichs-Stadt Fal in Schwaben ben 31. August 1728 entstanbenen . . . Brandts", dazu topo- 
graphische Erläuterung in 34 Hummern. »J. B. Meyer Archit. Hal. Suev. del. — A. Nunzer sculp. 
Norimb.« (K. Sandesbibliothek.)

[Seite 323. Das Rathaus in Hall, 1736 vollendet, in ber Hauptsache ein Wert am Ludwigsburger 
Schloßbau herangereifter Kunstkräfte, ist abgebildet bei Paulus-Sradmann, Jagitkreis, Kunstatlas.] 

Seite 327. Hall, 5t Michaelskirche, Grabmäler. Im Vordergrund Senfmal für Johann Friedric 
Bonhöfer (+ 1778), Jugendwert von Dannecker unb Scheffauer, nac einem Entwurf Suibals aus« 
geführt 1781 (vgl. Banb I, 729). Aus Paulus-Sradmann, Kunstdenkmale, Zagstkreis I, 509.

* *

Seite 331. Die freie Reichsstadt Heilbronn von Westen, um bie Mitte des 18. Ih. Had) einem 
Kupferstich: »Johann Christian Leopold excudit Aug. Vind.« Besitzer Herr Dr. Moriz von Rauc 
in Heilbronn.

Seite 340. Das Heilbronner Archiv, aus bem Jahr 1765. Aac einer Ansichtskarte, (ac anberer 
Aufnahme schon in ber Beschreibung bes OA. Heilbronn II, 1903, S. 48.)

Seite 34V Das Schieszhaus in Heilbronn, 1769 f. erbaut. Aac einer Lithographie von Sebr. 
• Wolf in Heilbronn, im Besitz von Dr. von Rauch.
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Seite 343. Die Sülmerstrase in Heilbronn mit dem 1796 errichteten Sasthof zur Sonne (jetzt 
Xr. 52). Aac einem Steinbrucf von Sebr. Wolff in Heilbronn, im Besitz von Dr. von Rauch.

* *

Seite 347. Die freie Reichsstadt Rottweil von Aordosten. Aac einer Lithographie, bezeichnet 
»Pons 1830.« (K. Sandesbibliothet.) * **

Seite 360. Smünd, Marktplatz. Im Mittelgrund das 1783 f. von Keller für einen Privatmann 
erbaute, seit den 1790er Jahren feinem jetzigen Zwecke bienenbe ^atljaus. Aus Paulus-Srad- 
mann a. a. ©., Jagstkreis I, 348.

Seite 365. „Ansicht von Biberac gegen Mittag. Aac ber Hatur gezeichnet von Pflug — lithogr. 
von Hebra." (K. Kupferstichkabinett.)

Seite 371. Weingarten bei Ravensburg, Benediktinerabtei. Projekt für die Klosteranlage. Zur Aus- 
führung kam nac ber 1723 unter Mitwirkung des Baudirektors Srisoni in Ludwigsburg vollendeten 
Kirche nur ein Seil des Klosterneubaus. Original in Weingarten, große getuschte Zeichnung 
(137 >88 cm) von »P. Beda St(attmüller) 1723: Idea triplex imperialis monasterii Weingartensis in 
Suevia.« (3 Ansichten unb Srundrisz.) Sie hier wiedergegebene Hauptansicht ist erstmals reproduziert 
bei w. Dohme, Stubien zur Kunstgeschichte, Lützows Zeitschrift für Bildende Kunst XIII (1878) 
S. 328. Derselbe Holzschnitt bann bei Kies u. Pfeiffer, Barock, Rokoko unb Louis XVI. aus Schwaben 
unb ber Schweiz. Stuttgart (1897) Seite 4 unb bei Paulus, Sie Kunst- unb Altertumsdenkmale im 
Königreich Württemberg, Sonaufreis, Seite 25.

Seite 373. * Kloster 3sny von Westen. Ausschnitt aus einem großen plan ber „Eöbl. Reichs-Stadt 
Isny . . . Anno 1780," kolorierte Federzeichnung (ca. 1 m x 1/2 m). Links bie größtenteils mittel- 
alterliche evang. Stadtkirche, rechts bie 1666 eingeweihte Klosterkirche zu St. Seorg und Jakobus b. d. 
nebst bem ummauerten Vezir ber Benediktiner-Reichsabtei, bie sic innerhalb ber Stabtmauern be- 
fanb. (Dgl. bie Sage bes reichsunmittelbaren Samenftiftes Lindau mitten in ber gleichnamigen 
Reichsstadt.) — Original im K. Staatsarchiv, Repertorium Asm) Stabt, früher bei ben Kreisatten 
in Ludwigsburg.

Seite 374. Prospekt der Abtei Marchtal von Süboften. Aac einem für Sebastian Sailer, „Das 
Jubilierende Marchtall" 1771 angefertigten Kupferstich: »P. Conrad Müller delin. — Göz sc. A. V.« 
Sie Kirche zu St. peter unb Paul mürbe 1686—1701, ber Neubau bes Prämonstratenserklosters bis 
1770 vollendet. Verkleinert aus Paulus a. a. O., Sonaufreis, Seite 19.

Seite 376. Stift Neresheim von Westen. Aac einem für bie „Kurze Geschichte bes Reichs-Stiftes 
Aeresheim" 1792 (nicht 1798) in beffen Druckerei angefertigten Kupferstich: »Del. et sc. P. Joan. Ev. 
Reiter, Prof. O. S. B., p. t. Geometra« (29,5 cm > 19,5 cm). Ser 1745 begonnene Heubau ber Kirche 
ist ein Hauptwerk von Balthasar Heumann. (K. Sandesbibliothet.)

Seite 378. Kloster Schöntal von Aordwesten. Zisterzienser-Reichsabtei, Kirche 1708—29, Reue Abtei 
1738—50 errichtet. Derfleinert nach einer Aufnahme bei Paulus-Sradmann a. a. 0., Jagstkreis, 
Kunstatlas.

Seite 379. * Ochsenhausen. Kirche mit Mariensäule. Alac einer neuen Aufnahme von Photograph 
Fuchs in Ochsenhausen für Paulus-Sradmann a. a. O., OH. Biberac (im Srucf). — Sie Benedit- 
tiner-Reichsabtei Ochsenhausen wird nicht gleich anberen Klöstern im 18. Ih. völlig umgebaut. Doc 
ist bie Kirchenfassade eine Aeuschöpfung gerabe aus Herzog Karls Oeburtsfahr 1728. (Ser schöne, 
hier nicht sichtbare Bibliothetjaal mar im Jahr 1785, bei Herzog Karls Besuch in Ochsenhausen, 
eben im Werf.) * *

*

Seite 381. Ellwangen. Jetziges * Landgericht von 1748. Für Kanzleizwecke errichtet von Balthasar 
Heumann. Aac einer neuen Hufnahme (bei Paulus-Gradmann a. a. O. nicht abgebilbet).

Seite 389. Mergentheim von Horben. Aac einem Steinbrucf „H. b. Hat. gez- v. §. Sayer — lith. 
v. 3. Scheiffele." (K. Tandeobibliothek.)

Seite 391. * Deutschordensritter im 18. 3h. Aac einem Aquarell — schwarzes Kostüm, weiszer 
Mantel mit bem schwarzen Ordenskreuz — aus ber Sammlung bes Seutfd)orbens=Hrd)ivars Breiten- 
bac (XXXVI) im K. Staatsarchiv.
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Seite 40 1. Schloß Zeil von Süden. Bau aus dem Anfang des 17. 3h. Aac einem Kupferstich: 
„Hochgräfl. Erb-Cruchsessisches Schloß Zeil in Schwaben. F. W. Baader del. — F. Klauber sc. A. V " 
(K. Kupferstichkabinett.) Andere Ansicht, nac Emminger, bei Baumann, Seschichte des Allgäus III, 

Seite 245.
Seite 409. * Schloß Tettnang von Westen. Aac einem Brand von 1753 wurde dieser letzte Terricherjiß 

des Hauses montfort erneuert. — Original in Öl, früher im Besitz von + Hofrat ioll zu Cettnang, 
jetzt im dortigen Rathaus (Alten Schloß). Photographie im K. Sandeskonservatorium.

Seite 415. Ansicht von Rottenburg am Neckar „von ber Sorgenseite." Aac einer Lithographie, be- 
zeichnet: »Hebra del.« (K. Landesbibliothet.)

Seite 427. Schloss Langenburg von Südosten. Renaissancebau. Aus Paulus-Sradmann, Jagstkreis, 
Seite 270. ____________ _

Seite 435. *Gaildorf von Aordosten. Links das alte Limpurgische Schloß, rechts das durch den Hof- 
baumeister Fischer von Stuttgart 1778 erbaute gräflic Pücklersche Schlot (vgl. I, 669), welches 
1868 abbrannte; in ber Mitte die durch denselben Brand verwüstete Stadtkirche. — Aac einer 
Zeichnung von Professor Eduard Mauc in Ulm (+ 1877), im Besitz von Herrn Oberpräzeptor Eh. 
Hoffmann in Saildorf.

Seite 447. * Stadtturm am Rathaus in Crailsheim, 1717 zum Jubelgedächtnis der Reformation 
errichtet. Aac einer photographischen Aufnahme (fehlt bei Paulus-Sradmann).

Seite 452. * Ehingen a. D., Ritterhaus des Kantons Donau; stattlicher, um 1700 errichteter 
Barockbau (jetzt K. Oberamt). Aac einer Photographie, im Besitz von Freiherr §. von Saisberg- 
Schöckingen. _

Seite 453. * Wangen, Ritterhaus des Kantons Agäu, am Ravensburger Cor, 1789 durch ben 
Deutschordensbaumeister 8. A. Bagnato b. 3. errichtet (jetzt K. Kameralamt). Aac einer Photo- 
graphie.

Seite 456. * Efzlingen, Ritterhaus des Kantons Kocher, 1725 vollendet (jett K. Oberamt und 
Kameralamt). Aac einer Photographie, im Besitz von Freiherrn §. von Saisberg-Schöckingen.

zum Schluss eine Übersicht über das Bildermaterial. Es ist größtenteils nac authentischen Dor- 
bilbern ausgeführt, fei es in Aufnahmen nac solchen Segenständen, bie auf Herzog Karls Zeit zurück 
gehen, fei es durc Wiedergabe von bamals erschienenen graphischen Kunstblättern.

Reproduziert sind in farbigem unb schwarzem Lichtdruck, in Autotypie unb Zinkographie Bau- 
werte (Grundrisse, Sassaden, Interieurs), Bildwerke in Marmor, Sips, Porzellan, Sedaillen unb tunst- 
gewerbliche Arbeiten, Wandgemälde unb Tafelbilder in Öl, Aquarelle unb Gouachen, gemalte Silhouetten, 
tolerierte unb unfolorierte Federzeichnungen, Tusch-, Rötel- unb Bleistiftzeichnungen, ferner Kupferstiche, 
Radierungen, Schabkunstblätter ; aus neuerer Zeit finb Steinbrucfe unb Holzschnitte beigezogen.

Von ben 227 ober, wenn man bie auf Cafeln vereinigten Objekte einzeln zählt, runb 250 Ab- 
bilbungen entfallen über 100 auf Bildnisse, unb hievon reichlich bie Hälfte auf Verfertiger aus ben 
Kreisen ber Académie des arts unb ber Karloschule. In biefer Porträtgalerie bietet sic eine vielseitige 
Illustration zum Wesen unb Wirten ber letzten Vertreter Hitwürttembergs, bann einer Anzahl von Aus- 
länbern, bie als Ferment hinzugetreten finb unb welchen wir auc ben Herzog selbst beizählen sönnen; 
endlich ber Kunst« und Geistesgrößen, welche Schwaben bem 19. Jahrhundert als Sorgengabe bar« 

gebracht hat.

Brrtoli Pfeiffer





Damen- uni Ortsverzeidnis
(Die römischen Ziffern bezeichnen den Band, die arabischen die Seite)

Aalen I 337 338 672, II 321 355 356 357 358 364
366 367 373 384 385

Abbt, Thomas I 440 469
Abel II 200

— Frau Segationsrat I 759
— Prokurator I 677
— Gottlieb Friedrich, Kupferstecher I 655 755 

757, II 105
— Jakob Friedrich, Professor I 375 447, II 31 40 

41 48 58 59 71 73 74 75 76 103 199 248
— Konradin, Sandschaftssekretär, Legationsrat

I 151 293 309 677 758 759
— Philipp, Landschaftssekretär I 238 295 309

Abesser, Johann Philipp I 486
Abeille, Ludwig, Komponist I 534 535 544, II 107

110 121 122
Abos, Kapellmeister I 528
Abriot, David Nikolaus, Sandbaukontrolleur I 727

728, II 38 41 93 96 103
Achalm II 303
Achenwall, Gottfried II 81 203 251 256
Adalbert, Kapuzinerpater I 27
Adelberg I 361 365 376 476, II 172 297 435
Adelheid, Gräfin von Württemberg II 445
Adelmann, v., Ellwanger Stiftsherr II 386
Adelmannsfelden I 79 89
Adelung II 51
Aderzhofen II 406 408
Adhemar, Marquis v. I 72
Hjop II 164 168 174
Aff II 333
Affaltrac II 391
Affourtit, Karl II 3 39
Afiprung, Johann Michael I 469
Agatha, Michel bei, Ballettmeister I 511
Agiziola, Sängerin I 531
Aglio, Siovanni Battista be I 685
Agricola, Obristwachtmeister I 652 655
Ahldorf II 422
Aindling I 755
Albani, Karbinal I 68 560 615 619 758

— Maler I 758
Alberti. Obristwachtmeister I 541, II 18
Albinus, Chr. Friedr. II 208

| Albrecht (Achilles), Markgraf unb Kurfürst von
Brandenburg I 58

Albrecht, Hofprediger II 48
Aldinger I 184
Alembert, b’ I 635, II 64
Alexander b. Sr. I 639 735 751

I„ Kaiser von Ruszland I 116
— Herzog von Württemberg I 76 116

Algertshofen II 406
Alice, Jean, Kammermusiker I 487
Allio, Baptista b’, Theatermaler I 494 515 685
Allmendingen II 406
Alpirsbac I 332, II 80 180 221 239 349 350 353

419
Altbac II 298
Hitburg I 160
Altdorf I 373 463 709 721, II 196 208 257 406

407 411 412 413
Altenburg II 109

| Altensteig I 444 626, II 57 180
Altenstein, D., Altenstein I 128
Altersberg II 440
Altheim II 317 423
Altieri, Francesco, Marmorarbeiter I 713
Altishofen II 391
Altmannshofen II 401
Alt-Schmiedelberg II 438
Altshausen II 390
Ambacher, Wagner I 318
Ambras, Kloster II 315
Ambrosius, Hbt v. Weidenau II 374
Amsterdam I 281 720 757
Hnbler, Bogt I 131

— Dorfechter II 78
Hnbré, v., General I 109

— Johann, Komponist I 547 593
Hnbreä f. Zumsteeg

— Jakob, Kanzler unb probst I 364
— Jakob Eberhard, Arzt I 694
— Johann Dalentin, Prälat I 361 364 398 412
— Wilhelmine I 457

Anello, Brigiba, Sängerin I 510
Anfossi, Pasquale, Komponist I 547
Angehen, Benebift Maria, Hbt von Aeresheim II 376



470 Alamen- und Ortsverzeichnis zum

Angiviller, Comte d’, Minister I 752
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II 437
Bassi, Katharina, Sängerin I 509
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Baur, Ferd. Chr., Professor der Theologie II 245

— Johann Adam, Schieferdecker I 719
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Vaur-Breitenfeld, v. II 385
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Bayern II 445 452
Bayle II 244
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Becherer, Joh. Georg I 372
Vecht, Senator II 332 333
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Becker, Zacharias I 758
Vecth, Matthäus Friedrich, Pfarrer I 370
Beckmann, 3. II 211
Seger, Syndikus II 306
Yeihingen I 133 370
Beil, Dramatiker I 549
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SeEmann II 95 96
Selair, Chirurg I 30, II 272
Belidor II 72 92
Belisar I 731
Bellarmin II 221
Vellecombe, Kammerrat I 113
Bellisle, Marschall II 349
Bellon, Forstmeister II 439

Semberg II 447
Sencini I 560
Benda, Georg, Komponist I 599, 603 606
Benedikt XIV., Papst I 700, II 379 387
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Sengel, E. I 372
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Benkendorf, srau v. I 81
Senningen I 133
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Philipp Jakob, Bildhauer I 474 619
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Rechte II 38 39 41 42 43 81 82 84
Scheidlin, Gärtner II 30 39 105
Scheif I 490
Scheinemann, Oberamtmann II 360
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442 544 744, II 58 180 287 290 435
Schott I 447 458 459, II 229

— Andreas Heinrich, Aniversitätobibliothekar 
II 200

— Augus Ludwig, Professor II 213
— Christoph Friedrich, Professor II 199 201 

203 222
— Joh. Sottlieb, Professor I 447 725, II 31 

40 41 54 56 67 68 69 82 97 281
— Rosine, f. Müller
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— Karoline v. I 437

Wilhelm v., Seh. Rat I 153 736 761
Wonfiebel II 122
Worms I 152
Wouwerman I 760
Wrens, §. I 722
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Wuchzenhofen II 407
Würben, Wilhelmine, Sräfin v., geb. Srävenit

I 94 635 673, II 250
Würtingen bei lrac I 672
Würzburg I 85 194 626 627 703, II 196 263 264

337 370 377 378 390 391 392 452
Wunsidel II 117
Wurm II 259

s. §. I 372
Wurmbrand, Sräfin II 436
Wurmlingen II 421
Wurmser, General Sraf I 142 302
Wurster, Pfarrer I 365
Wurzac I 756, II 393 395 397 398 401 405 406

Xenophon II 61 62 168 179

Qelin, Stadtpfarrer II 426
gort, Herzog v., Kardinal I 559

Zaberfeld I 176
Zaccaria I 89
Zachariä II 51
Zahn I 340
- & Co. I 660

Zainingen I 368
Zais, Christian, Baumeister I 728
Zannier, Kommerzienrat II 336
Zavelstein I 349 369 372
Zech, Konsistorialpräsident I 147 362
Zedlitz, Minister II 140
Zeil II 393 395 401 403 412
Zelada, Kardinal I 88
Zel II 298
— Johann Seorg, Maler I 692

Sellmann, Sottfried, Canzmeister I 511
Zeno, Apostolo, Dichter I 561
Ziesenis, 3. s., Maler I 682
Zilling I 463
Simmermann, Eva Margareta I 678
Zimmern II 349 404
Zint, 3. s., Maler I 723
Zinzendorf I 364 368, II 254 345
Zipplingen II 390
Zitt, Johann Seorg, Bauunternehmer I 627 630

636 671 673
Zittau I 215
Zobel, Johann Konrad, Waldhornis I 508
Zobot, Graf v. I 109
Zogenweiler II 407

| Zollenreute II 408
Zollifofer, S. 3., Kanzelredner I 98 732
Zolmann II 72 92
Zschakka, Andreas, Walohornist I 518
Zuchi, Peter Franz, Kaufmann II 382 383
Zürich I 98 424 441 454 460 688 720 755
Zuffenhausen II 70
Zumsteeg, grau, geb. Andreä I 744

Johann Rudolf, Komponist I 449 457
470 472 474 525 534 535 543 544 545
547 550 557 579 599 600 601 602 603
604 605 606 607 608 609 744 760,
II 107 HO

Zurzac I 348
Zuszdorf II 408
Zwanziger, D., Seh. Rat II 442
Zweibrücken I 116, II 342

— Herzog v. 126
Zweyer, Joseph Srhr. v., Landvogt II 420
Zwiefalten I 340 685 686 692 748, II 275 369 370 

372 373 375 380



Brridtiqungen

statt 11. lies 7. Januar.
züller ist derselbe, wie ber Seite 32 und 33 genannte aylius.
statt Friederike lies Elisabet Friederike.
statt 27. Mai lies 22.
statt 1776 lies 1770.
ist einzufügen: Prinz Ludwig Eugen dagegen hatte das ihm von der 

Landschaft für feine Verdienste um den Erbvergleic angebotene 
Geldgeschenk großmütigst von der Hand gewiesen.

statt Salon lies Solon.
statt Boignals lies Boigeols.
schreibe Schlehauf (vgl. Seite 725).
Die Worte: beim Aniversitätsjubiläum sind zu streichen.
Die richtige Jahreszahl ist 1756.
unten lies: 1756, Miloni.
statt dieses Hauptmotiv lies Variationen.
statt Büchle lies Bückle.
statt Doc lies Dort.
lies Memorie per le belle arti. 
statt Offingen lies Offingen (auc sonst mehrfach Ö statt ©).

statt 1906 lies 1900.

I. Seite 31 Zeile 23 von unten
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ft 279 ff 25 ff oben

tt 388 ff 19 ir unten

e 452 ff 23 st oben
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ff 680 ff 6 i oben
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698 ff 6 und 5 von
706 ff 15 von oben

ff 713 i 2 ff st
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