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Dir ldhjüne Literatur

or der Alitte des 18. Jahrhunderts machte die schöne Literatur in Württemberg 
eine schwere Krisis durch: es muszte sic entscheiden, ob sie auc fürder eine dunkle 
Sondereristenz führen ober ben lange versäumten Anschluß an die allgemein deutsche 

Entwicklung finden sollte. Und es gelang ben Schwaben, die abgerissenen gäben wieder 
anzufnüpfen, mit angespannter Kraft sic in die großze Seistesbewegung einzufügen. Welche 
Wandlungen hat bic württembergische Dichtkunst während ber halbhundertjährigen Selbst- 
herrschaft Karl Eugens durchgemacht! Als biefer Fürst bie Zügel bes Regiments er- 
griff, ba war ringsum in feinem Lande niemand 311 finben, ber ben Poetennamen wirklich 
verdiente: erbauliche Reimereien von Pietisten wechselten mit faben Selegenheitsversen, 
bic armselige Dichterlein von ihren städtischen ober ländlichen Schlupfwinkeln aus wie 
aus Streusandbüchsen über ihre wehrlosen unb geduldigen Mitmenschen ausschütteten. 
Aber zur Stunde, ba Herzog Karl bas Zeitliche segnete, welch ein verändertes Bild! 
Schon eilte Friedrich Schiller, freilich ferne ber Heimat, dem Gipfel seines Ruhmes zu, 
schon regte ber junge Hölderlin, noc in bic Wauern bes Tübinger Stifts gebannt, bic 
Adlerjchwingen, schon bereiteten sic Ludwig Urlaub unb Justinus Kerner, bic bald bic 
Witteb unb Ausgangspunkte einer fester in sic geschlossenen landschaftlichen Poesie werben 
sollten, in ahnungslos stillem Wachstum auf ihre Kultursendung vor. Unb neben bem 
^bljcnflug ber Tropen eine vielfältige unb vielgestaltige Regsamkeit ber Kleineren, bic 
alle in lobenswertem Eifer Steine unb Steinchen herbeischleppten, um ihn ausbauen 311 
helfen, bcn hehren Dom ber nationalen Literatur! Jetzt gab cs fein stolzes Herabsehen 
mehr auf bic rückständigen Schwaben: überall würben sie vielmehr als tönende Rufer 
im Streite, als tapfere Mitkämpfer freundlich willkommen geheiszen.

Wie war cs doc gefommen, ba^ von einem so fangfrohen, so fangbegabten Dolks- 
stamm bic Wufe sic jahrhunbcrtelang hatte fast völlig abwenben können? Don einem 
Dolksstamm, ber unter bcn staufischen Herzogen unb Kaisern mehr als alle andern zur 
Blüte bes eblen Winnefanges beigetragen unb noc in bcn Zeiten bes Humanismus 
neben bcn Bruderstämmen in Ehren bestauben hatte? Die seit bem Untergänge bes 
schwäbischen Kaiserhauses stetig zunehmende politische Zerklüftung unb Zersplitterung 
bes Schwabentums wirkte auch auf die Entwicklung unb Kunbgebung feiner geistigen 
Fähigkeiten ungünstig zurück. Wohl erhielt bie Landschaft allmählich wieber in bem 
rastlos emporstrebenden unb sic ber schwäbischen Erbschaft ber Staufer bemächtigenden 
württembergischen Herzogtum einen politischen Sammelpunkt: indessen war bie geistige 
Richtung, bic dieses einschlug, ber Entfaltung ber schönen Künste durchaus nicht hold. 
Es verschanzte sich hinter einer chinesischen Wauer unb sperrte sic unb feine Sonder- 
fultur ängstlich gegen jeden Einfluß vom Reiche brauten ab. Die innige Hingabe an 
ben Humanismus, bic Philosophie, bic protestantische Theologie unb in Verbindung bamit
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das Dorwalten des abstrakten Denkens erzeugten eine einseitige Bildung, die dem freien 
Spiele der Phantasie sic nicht als günstig erwies. Diel Elend und Druck lastete zudem 
auf dem Dolke, das seit dem Code des wackeren Herzogs Christoph mit feinen Fürsten 
wenig Slüc hatte. Und die irdische Hot stärkte unter den Untertanen die Aleigung zur 
Frömmelei und Kopfhängerei, die ihrerseits wiederum die heitreren Künste in die Flucht 
schlug. So gleicht die württembergische Literatur vom Ende des 16. bis zur Mitte des 
18. Jahrhunderts einer unbebauten Wüste, die nur durch ganz wenige Oasen unter- 
brochen wirb. Mit den beiben Hamen Valentin Andreä unb Seorg Rudolf Weckherlin 
ist bas nennenswerte so ziemlich erschöpft.

In bie literarischen Zustände Württembergs zur Zeit von Karl Eugens Regierungs- 
antritt gewähren bie Schriften von Zeitgenossen willkommenen Einblick. Johann Ludwig 
Fuber, ber im Jahre 1751 ein Bändchen „Oden, lieber unb Erzählungen" anonym ver- 
öffentlich hat, beleuchtet in einem als Vorwort bienenben offenen Schreiben rücksichtslos 
bie unwürdige Stellung ber schönen Wissenschaften unb zumal ber Dichtkunst in Schwaben, 
wo ber große Haufe nicht einmal wisse, daß Haller, Klopstock, Bodmer, Hagedorn unb 
Sleim auf ber Welt seien. Er macht für biefe Barbarei in erster Linie bie Cübinger 
Hochschule verantwortlich, bie doc ber natürlichste fort ber Muse sein solle, in Wirklich- 
seit sich aber ihr gegenüber feinblich verhalte. Wohl gebe es bort einen Lehrer, ber 
von ber Poesie ben Eitel führe unb sie besannt unb beliebt zu machen berufen fei: 
aber er bürfe selbst fein Dichter fein; aus bem weltberühmten Stifte seien großze Männer 
auf allen Sebieten hervorgegangen: nur habe man fein einiges Beispiel, daß sic in 
ilpn ein Dichter, wenn auc nur ein mittelmäßiger, gebilbet habe; bie übrigen Stubenten 
wenden ihren ganzen gleiß bloß auf diejenigen Wissenschaften, durch welche sie einen 
Dienst unb Brot erlangen sönnen: dergleichen Wissenschaft fei bie Dichtkunst freilich 
nicht. Freiherr Eberhard von Gemmingen eilte, ausgerüstet mit ben Waffen feiner Ironie, 
feinem mehr pathetisch gestimmten Freunde Huber zu Hilfe. Die von ihm 1753 heraus- 
gegebenen „Poetischen unb prosaischen Stücke" enthalten auch ein „Don dem Zustande 
ber Dichtkunst in Schwaben" betiteltes Feuilleton, worin er unter ber Maske, bie von 
Huber angegriffene Ehre ber schwäbischen Dichter zu verteidigen, sic über biefe luftig 
macht. Er teilt bie in Württemberg vorhanbenen Reimschmiede in sechs Klaffen: Hof- 
poeten, Kanzleipoeten, Kirchenpoeten, Aniversitäts- ober Schulpoeten, Stabtpoeten unb 
Dorfpoeten, unb charakterisiert jebe einzelne Gattung mit schlagendem Wiß.

Wenn wir das Ergebnis ber Semmingenschen Betrachtungen vom historischen Stand- 
punft aus zusammendrängen, so bebeutet es, baß Gelegenheitsdichtung unb kirchliche 
Dichtung im Lande bamals ausschließlich geherrscht haben. Hiebt jene höhere unb feinere 
Art ber Selegenheitspoesie, wo ein beliebiger, meist recht unbedeutender äußerer Anlaß 
bie Saiten des Seelenorgans in Schwingung setzt unb bem Dichtergemüt bie reinsten, 
echtesten cöne entlockt: vielmehr eine solche, wobei höfische, öffentliche unb private Seite, 
fröhliche unb traurige Ereignisse in vornehmen ober bürgerlichen Familien zu ton- 
vcntionellcn Reimereien anftiften, bie weber mit Herz noc mit Seift entfernt etwas 
zu tun' haben.

Die Selegenheitsdichtung in Württemberg war bamals ein Sport, ber in ein 
förmliches System gebracht war. Alles dichtete ohne Unterschied bes Alters, des Staubes, 
bes Geschlechts, unb auf alles würbe gebietet. Obenan stauben bie Leichencarmina. Die 
geistlichen Dichter wetteiferten ba mit ben weltlichen. Religiöse Sesinnungen, moralische 
Betrachtungen, didaktische Nutzanwendungen fanben in mehr ober weniger feststehenden 
Phrasen volltönenden Ausdruck. Ein Prälat ober sonst ein angesehener Mann im Lande 
sonnte nicht sterben, ohne baß ihm gereimte Sotenflagen dutzendweise in bas Srab nach- 
gefanbt würben. natürlich pflegten bie Machwerke gedruckt zu werben, entweber einzeln 
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ober zu Heften von manchmal recht stattlichem Umfange vereinigt. Die Crauergedichte 
waren den Abgeschiedenen von bestimmten Personen gewidmet: von ben nächsten An- 
gehörigen, entfernteren Verwandten, Freunden, Berufsgenossen, Untergebenen, Schülern, 
auswärtigen Kollegen, ober gingen solche von ganzen Gesellschaften, Vereinen und Kor- 
porationen aus. Wenn sic einmal die „tiefgebeugte Witwe unb zehn unversorgte Kinder" 
als Widmende bezeichnen, so sann man sic bes Gedankens nicht erwehren, ba^ bic 
Hinterbliebenen besser baran getan hätten, solche überflüssigen Ausgaben zu sparen. 
Denn biefe Liebhaberei verschlang natürlich beträchtliche Summen, auszer ben Kosten 
für Papier unb Drues manchmal auc noc Honorar. Befand sic unter denjenigen, 
welche bas poetische Ehrendenkmal errichten wollten, einer, ber sic nur halbwegs auf 
bas Verseschmieden verstaub, so besorgte er die Arbeit. Andernfalls bestellte man bas 
Leichengedicht bei einem befreunbeten ober bekannten Poeten, ber es vielleicht umsonst 
tat, ober bei einem gewerbsmäßigen Festdichter, ber sicher bafür Bezahlung verlangte.

Einen kaum minber bantbaren Stoff zu Gelegenheitsgedichten boten die Hoch- 
Seiten mit Einschluß ber silbernen unb golbenen. Huf biefem Gebiete wirft sic ber 
Humor zum willtommenen Aebenbuhler bes Pathos auf. Die Aeujahrstage ließ man 
sic natürlich so wenig wie bic Seburtsfeste entgehen. Amtsantritt ober Dienftjubiläum 
von Beamten, Seistlichen, Lehrern gaben erwünschte Vorwände, bic Reimlust zu be- 
friedigen. Aoc beliebter als poetische Willkommgrüßze an aufziehende Würdenträger 
waren Abschiedsgedichte. Diese gehörten namentlich zu ben akademischen Sitten. Wenn 
ein Professor feinen Wirkungskreis verließ, so beurtunbeten ihm feine Schüler ihre 
Dantbarteit durc ein poem, bas bic Vorzüge bes Scheidenden ins hellste Sicht setzte. 
Über auch wenn ein Student sich vom Burschenleben trennte, widmeten ihm die Käme« 
raben Abschiedsverse, bic balb einen elegischen Con, mitunter auc im elegischen Versmaß, 
anschlugen, balb sich in ben formen bes geselligen Trinklieds bewegten ober gar dem 
in Kneipzeitungen üblichen Ulf bic Zügel schießen ließen.

Endlich finden sic in ben einheimischen Blättern jenes Zeitalters, zumal in ber „Stutt- 
gardischen privilegirten Zeitung", mancherlei Gelegenheitsgedichte, regelmäßig ohne Hamen 
bes Verfassers, so auf ben Herzog bei ben verschiedensten festlichen Anlässen, auf Kaiser 
Joseph II. bei seinem Stuttgarter Besuc im Hpril 1777, auf ben Jahresanfang usw.

Diese ganze Art von Poesie ist natürlich, wie bei ber Vielheit unb Buntheit ber 
an ihr beteiligten Dichter sich gar nicht anders erwarten läßt, von sehr ungleichem Wert. 
Heben bem trivialen unb Schablonenhaften, bas überwiegt, mutet einzelnes recht freund- 
lic an, anberes besticht durc Witz, ausnahmsweise befommt man sogar ben Eindruck 
inbivibucllcr Färbung. Jedenfalls zeugen bic Gelegenheitsverse für weite Husbreitung 
ber mechanischen Fertigkeit unb äußerlichen Gewandtheit im Dichten. Der Umschwung 
ber poetischen Kunst spiegelt sic auch in biefen untergeordneten Erzeugnissen ber Muse 
wiber. Bis um bic Witte bes 18. Jahrhunderts sind sie in Form unb Husbrucf noc 
durchaus steif unb ungelenk, schwerfällig unb schwülstig. Dann werben die besseren 
unter ihnen allmählich leichtflüssiger unb anmutiger, wäßrenb manche Dichter freilic es 
sic in ben siebenziger Jahren noch nicht nehmen lassen, bas verschnörkelte Pathos ber 
älteren Jett zu konservieren. Auc im Inhalt läßt sich die Wanblung vom moralisch- 
didaktischen Srundton zu einem freieren unb heitreren Spiel ber Phantasie verfolgen. 
Denn bic Selegenheits dichtung hat währenb ber ganzen Regierungsperiode Herzog Karls 
einen breiten Kaum eingenommen. Hur ist sie allmählich auf bas geziemende Aiveau 
einer Spezialität neben anderen, übergeorbneten Sattungen herabgedrückt worben, währenb 
sie, als Karl Eugen bie Herrschaft antrat, in Württemberg ben ersten Kang einnahm.

Zum großen Teil hüllen sic unsere Selegenheitsdichter in Anonymität; aber da- 
neben zählen bie, welche mit ihren Kamen öffentlich hervortreten, noc immer nac
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Hunderten. Mitten unter der Schar von Dilettanten finden sic manche bekannte, ja berühmte 
perjönlichfeiten: Philipp Friedrich Hiller, der Hauptdichter des württembergischen Pie- 
tismus, die gefrönte Magdalena Sibylla Rieger, die beiden Haug, Balthasar, der Dater, 
und Friedrich, der Sohn, Sotthold Stäublin unb vor allem ber stets gefällige unb reim- 
bereite Schubart. Wahrscheinlich dürfen wir ihm manches berartige anonyme Stück, 
bas in seine feiner Gedichtsammlungen übergegangen ist, zusprechen. Sogar Schillers 
erlauchter Harne steht mit biefer Art von Poesie in Verbindung. Huster ben unvermeid- 
lichen Verherrlichungen Karls unb Franziskas gehören namentlich die Totenfeier des 
Generals Rieger unb bas noc immer nicht wieberaufgefunbene Leichencarmen auf ben 
Hauptmann Wildmeister hieher; sehr fraglich ist, ob auch ein poetischer Festgruß an 
ben in Stuttgart weilenden Kaiser Joseph II. dem Siebenzehnjährigen zugeschrieben 
werben bars.1) Mit befonberem Vergnügen begegnet man unter denen, welche sic in 
Gelegenheitsverjen versucht haben, Männern, beren Aachkommen später als Poeten zu 
Huschen gelangt sind, so 3. 33. bem Roßzwager Schulmeister Israel Hartmann, als bem 
Pater des hochbegabten Gottlob David, ober bem Landschaftekonjulenten Johann 2Dolf- 
gang Hauff, als bem Sroßzvater Wilhelms.

Einzelnen biefer Selegenheitdichter hat es gefallen, ihre Erzeugnisse in Buchform 
ber Aachwelt zu überliefern. So namentlich Johann Schwindrazheim (1736 1813) 
aus Aeuenbürg, ber, ehe er die Gomaringer Pfarrei erhielt, Professor an ber obersten 
Klaffe ber Ludwigsburger Lateinschule war. Er veranstaltete 1782 eine Sammlung 
seiner Crauer-, Fochzeits- unb sonstigen Gelegenheitsgedichte unter bem Eitel „Kajual- 
gedichte eines Wirtembergers". Schiller, ber übrigens niemals Schwindrazheims Schüler 
gewesen ist,2) hat im ersten Stücke seines Wirtembergifchen Repertoriums diese Schöp- 
fungen des von ihm persönlich geschätzten Mannes mit pietätvoller Milde beurteilt. Sie 
verraten zwar derben Witz, aber feine Spur von echter Poejie ober von geläutertem 
Geschmack, ganz abgesehen von ber Einförmigkeit bes Inhalts.

Huster ben Gelegenheitsdichtern gab es vor ber Mitte bes 18. Jahrhunderts in 
Württemberg weltliche Dichter so gut wie gar nicht. Denn was wollte cs besagen, daß 
ber Höhringer Pfarrer Jeremias Joslin, ber sic übrigens um die Landwirtichast 
unb Kultivierung ber Schwäbischen Alb Verdienste erworben hat, 1749 sic in lang- 
weiligen Alerandrinern für bas heilkräftige Röthelbad bei Geislingen begeisterte? 3m 
übrigen sonnte man bamals in Württemberg ben Hagedorn unb Gellert, den Haller 
unb Kleist ober gar bem jugendlichen Sänger bes iiessias nichts als eine Schar reli- 
giöfer Lyriker cntgcgenftcllcn. Hub zwar waren cs fast ausschließlich Anhänger ber 
pietistischen Richtung, die ja seit bem Anfang bes 18. Jahrhunderts ben vollständigen 
Sieg im Sande errungen hatte. Ihre Koryphäen ragten zum großen Teil, unb manche 
noc ziemlich weit, in bic Epoche Karl Eugens herein: Prälaten, Konjistorialräte, bof- 
prebiger, Eheologieprofessoren unb daneben einfache Landpfarrer, lauter ehemalige Eü- 
binger Stiftsftubenten. Sic alle fühlten sich, wie gering ihr poetisches Talent unb ihr 
ästhetisches Rüstzeug fein mochten, dazu berufen, ben Liederschatz bes evangelischen 
Volkes zu vermehren. Selbst bas gewaltige Schuthaupt Albrecht Bengel dichtete; 
es dichteten bie Prälaten Philipp Heinrich Weinens cc, Sriedric Christoph 

tinger, ber gedankenschwere Theosoph, unb ber einflußreiche Johann Christian 
Storr, Samuel Uris perger, den fein Freimut um bic Stuttgarter Hofprediger- 
stellung brachte, ber durch bic Kraft feiner Persönlichkeit bic Gemüter bchcrrfcbcnbe 
Maximilian Friedrich Christoph Steinhofer, bann bic Aänner, denen bas 
württembergische Gesangbuch von 1741 seine Entstehung verbanfte: ber Prälat Wib 
heim Gottlieb Tafinger unb sein Kollege Ludwig Eberhard Sicher, ber am 
Kampfe ber Sandstände gegen ben Herzog hervorragenden Hnteil nehmen sollte. Bis 



Die schöne Literatur. 415
1769 lebte noc der Hauptdichter des württembergischen Pietismus, Philipp Friedrich 
Hiller, als Pfarrer zu Steinheim am Albuch. 3hm gebührt das Verdienst, durc 
feine Lieder, die durc ihre Klarheit und Alatürlichkeit von den meisten poetischen Er- 
Zeugnissen des Pietismus angenehm abstechen, Bengels Jdeen in allgemein faszlicher 
Weise dem Volke vermittelt zu haben. Hub auc Magdalena Sibylla Rieger, 
bie Tochter des Prälaten Weiszensee, bie körperliche Leiden zur Dichterin gestempelt 
hatten, huldigte bis zu ihrem 1786 erfolgten Cod einer frommen, glaubensinnigen Alufe 
unb ließ sic von dieser auc viele, allerdings ganz von pietistischer Moral durchtränkte 
Selegenheitsgedichte bescheren. Einem jüngeren Geschlechte von religiösen Poeten, bas 
etwa gleichzeitig mit Herzog Karl heranwuchs, werben wir noc später begegnen.

So staub es um bie württembergische Poesie zu ber Zeit, ba sic Huber unb Sem- 
mingen mit ihren Angriffen hervorwagten. Schon dadurch, bap sie durc ihre Kritik 
eine Frage, um bic sic bislang niemanb geflimmert hatte, zur Debatte stellten unb in 
Sluß brachten, erwarben sie sic um bie Entwicklung ber einheimischen Poesie entschiedene 
Verdienste. Sie besaßen aber nicht blo^ bie richtige Erkenntnis von dem, was nottat, 
fonbern erläuterten auch ihre Anschauungen praktisch durc poetische Versuche unb traten 
damit an bie Spitze ber neuzeitlichen württembergischen Dichtung. Johann Ludwig 
Huber, am 21. März 1723 als Pfarrerssohn zu Sroßheppac geboren, vertauschte den 
theologischen Beruf als Cübinger Stubent mit bem juristischen, würbe Hofgerichtsadvokat 
in Stuttgart unb trat 1750 in den Staatsbienft, zunächst als Dogt bes Oberamts 
Aagold. Von hier aus sandte Huber, ber sic schon frühzeitig mit ben schönen Wissen- 
schaffen beschäftigt, auch sein Talent an Übersetzungen geübt hatte, bas obenerwähnte 
Bändchen „Oden, Lieder unb Erzählungen" 1751 anonym in bie Welt. 1756 würbe er 
auf bas Bebenhauser, 1762 als Regierungsrat auf bas Cübinger Oberamt versetzt. 
Hier leistete er ben ungesetzlichen Steuerplänen bes Herzogs 1764 mannhaften Wider- 
staub unb rih durc sein Beispiel bas ganze Land fort. Karl Eugen liess ben sühnen 
Beamten ein halbes Jahr lang auf bem Hohenasperg schmachten. Durc bas Fürwort 
bes kaiserlichen Sesandten aus bem Kerker befreit, lebte Huber als Privatmann in 
Tübingen, seit 1788 in Stuttgart, wohin er ber Aähe feines Freundes Gemmingen zulieb 
Zog. Er teilte seine Zeit zwischen Rechtsgeschäften, bie ihm von vielen Seiten anvertraut 
würben, unb literarischer Beschäftigung. 1775 gab er einen Band Schichte unter bem 
Eitel „Versuche mit Sott zu reden" unb 1783 „Vermischte Gedichte", beibe Sammlungen 
wieher anonym, heraus. Tischgebete unb zwei kleinere dramatische Arbeiten, 1779 ein 
Alachspiel „Das Lotto ober ber redliche Schulz" unb 1791 ein Melodrama „Eamira", 
gefeilten sich hinzu. 1793 errichtete er bem verstorbenen Scmmingen ein biographisches 
Denkmal in schwungvoller Prosa, unb 1798 lieh er „Etwas von meinem Lebenslauf 
unb etwas von meiner Wufe auf her Destung" folgen. Diese autobiographische Arbeit, 
ber ein poetischer Anhang von Erzeugnissen aus her Zeit ber Hohenasperger Gefangen- 
schaft beigegeben ist, liefert nicht nur einen beachtenswerten Beitrag zur Zeitgeschichte, 
fonbern macht uns auc mit ber Denfart bes Mannes in erwünschter Weise besannt. 
Er verschieb am 30. September 1800.

Zu bem unerschrockenen Vorkämpfer unb Märtyrer für Recht unb Gesetz, zu bem 
gefeierten Patrioten blickten bie jüngeren Talente zugleich empor als zu bem ehrwürdigen 
Förderer ber einheimischen Poesie. In Hubers Dichtungen spiegelt sich sein im Leben 
betätigter persönlicher Charakter aufs deutlichste ab. Pflicht unb Tugenb finb bie Sott- 
heiten, benen er bient. Er selbst bezeichnet als ben Endzweck seiner gesamten literarischen 
Tätigfeit Semeinnützlichkeit. 3n seinen Gedichten waltet ein tief sittlicher Ernst unb bie 
echte Frömmigkeit eines von kirchlichen Vorurteilen unabhängigen Mannes. Manches 
barin ist groß gedacht, manches in wirklich erhabenem Tone durchgeführt. „Camira" 
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behandelt in gehobener Prosa den Sieg der Königspslicht über die Daterliebe. Solche 
pathetische Stoffe sagen Hubers natürlichem Calent am besten zu. Daneben bat er mit 
Borliebe kleine poetische Erzählungen, Sabeln, Epigramme gefertigt. Diese Stücke haben 
alle eine satirische Spitze ober sonst eine unverhüllte moralische Tendenz- Huber ist 
Reflerionopoet, und er ist es mit vollem Bewusztsein. Seine Vorbilder finb bie Schweizer, 
namentlich Haller, ferner Hagedorn, erst in späteren Jahren auc Klopstock. 3m Segenfah 
zu bem in Schwaben bisher üblichen inhaltlosen Reimgeklingel hat er reimlose Metren 
bevorzugt. Die Absichtlichkeit, ber Mangel an sinnlicher Naivetät trüben ben Öenuß 
seiner Poesie mehr noc als bic häufigen Schwerfälligkeiten in ber Behandlung ber Stoffe 
unb Unbeholfenheiten im sprachlichen Ausdruck. Dennoch verweilt man nicht ungern 
bei Huber. Denn er ist seit langer Zeit wieder ber erste schwäbische Dichter von charak- 
teriftifchem Gepräge. Und nicht allein barum. Seine Erscheinung weist auch auf eine 
größere Zukunft hin. Wichtige Elemente ber Schiller chen Atuje zeigen sich bereits in 
ber Huberschen, hauptsächlich bie Begeisterung für Bürgertugend unb ber Haß gegen bie 
Eyrannei. Aber Huber hat nur etwas von Schillers sittlichem Pathos, nichts von seiner 
weltbewegenben Kraft. Ja, bas geniale Ungestüm bes Dichters ber Räuber scheint bei 
bem unbeugsamen Manne bes verbrieften Rechtes fein Berftänbnis gefunben 3" haben. 
Wie Huber moralische Bebenfen gegen Schillers Jugendwer beschlichen, so hätte er 
vermutlich auch zu Sells patriotischer Mordtat mißfällig ben Kopf geschüttelt.

Freiherr Eberhard von Gemmingen, ber am 5. Uovember 1726 zu Teil- 
bronn bas Licht ber Welt erblickt hat, ftubierte Rechtswissenschaft zuerst in Tübingen, 
bann in Göttingen, wo bes Jünglings Neigung für bie schönen Wissenschaften mehr 
Befriebigung fand unb ber Umgang mit Albrecht von Haller ihn zu eigenen poetischen 
Versuchen ermunterte. Halbem er auf Keifen feine Bilbung vollendet hatte, würbe er 
1748 württembergifcher Regierungsrat. 1750 veröffentlichte er „Sieder, Oden unb Er 
zählungen" in zwei Büchern, 1752 gab Bobmer von ihm ein Heftchen „Poetische Bliese 
in bas Landleben" heraus, und 1753 folgten bie früher schon erwähnten „Briefe nebst 
anbern poetischen unb prosaischen Stücken". Mit diesen drei Sammlungen, denen er 
übrigens feinen Kamen auf ben Titeln nicht vorsetzte, war, von einigen Nedichten im 
Göttinger Mujenalmanac abgesehen, seine kurze literarische Laufbahn beenbigt. Aber 
seine Seilnahme an ber Entwicklung ber einheimischen Literatur ließ auch unter ber East 
eines verantwortungsreichen Amtes nicht nach. Im Laufe ber Zeit war er zum 3e- 
gierungspräfibenten unb wirklichen Seheimerat vorgerückt. Der feiner verbienftvoüen 
amtlichen Wirffamtcit wie feiner Charakterfestigkeit wegen allgemein geachtete Wann 
starb zu Stuttgart am 19. Januar 1791.

Gemmingens poetische Physiognomie ist in ben ©rundzügen mit ber feines be- 
beutenberen unb traftvolleren Freundes Huber verwandt. Beibe haben sic an benfelben 
Mustern gebilbet. Über mehr noc als ein Schüler Saliers ist Gemmingen ein jünger 
bes Foraz. Seine Gedichte triefen von Horazischer Weltweisheit, er preist bas Rand- 
leben im Forazischem Seist, er verwenbet mit Borliebe, wenn auc nicht mit sonderlichem 
Geschick, Forazische Bersmafje. Reicht Gemmingen auch nicht an Hubers Pathos unb 
Schwung heran, so ist er bafür geschmeidiger. Einige feiner gabeln, bie er gerne mit 
Kehrreimen versieht, finb nicht ohne Wit. Unb in feinen humorijtijchsatirijchen Projd- 
aufsätzen zeigt er einen artigen Anflug von feuilletonistischer Begabung.

Die Unregungen Fubers unb Gemmingens wirften fort. Die Eanbesuniverfität, 
bas evangelische Stift hatten biefe beiden Männer für bas Darnieberliegen ber schönen 
Wissenschaften in Württemberg mitverantwortlich gemacht. Das wollte man sich dort 
nicht sagen lassen. Man wollte beweisen, bah man in ber Poesie auch etwas zu leisten 
vermöge. Der bamalige Professor ber Beredsamkeit unb Dichtkunst, Johann Sott 
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lieb Saber, suchte auf den Seschmac seiner Schüler Einfluß zu gewinnen und er- 
munterte sie zu poetischen Versuchen. Eine Anzahl Studenten, meist Stiftler, versammelten 
sic wöchentlich in feinem Haus, um, wie er es selbst ausdrückt, ihre akademischen Aeben- 
stunden mit vernünftigen Ergötzungen aufzuräumen. Faber hielt darauf, daßz sich die
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jungen Leute der deutschen Sprache bedienten. Das war gewiß rühmlich. Aber daßz 
er etwas so Selbstverständliches geflissentlich betonen und sogar rechtfertigen mußte, läßt 
einen tiefen Blic in die mittelalterliche Barbarei tun, in die damals die Sandeshoch- 
schule versunken war. Zuerst wagte ein einzelner Tübinger Jüngling einen selbständigen 
ging an die Öffentlichkeit, der als Dekan in Wildberg verstorbene Theologe Georg 
Jatob Duttenhojer (1729—1780) aus Calw. Er ließ 1751 anonym „Schwäbische 
Sebicbte" erscheinen. Mit maßloser Heftigkeit zieht er in der Dorrede wider Hubers 
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wegwerfende Urteile über die schönen Wissenschaften in Schwaben zu Feld: feine eigenen 
Leistungen sind jedoch eher geeignet, diese Urteile zu bekräftigen als zu entkräften. An 
Stelle des männlichen Ernstes eines Huber und Cemmingen tritt bei Duttenhoser un- 
reife, knabenhafte Spielerei. Eine dichterische Zufunft ist ihm denn auch nicht beschieden 
gewesen.

1753 gab Professor Faber selbst ein Bändchen „Gedichte und Abhandlungen in 
ungebundener Schreibart" heraus, Erzeugnisse feiner Schüler, von denen feiner einzeln 
namhaft gemacht ist. Sowohl die Gedichte als die Projaaufsätze sind wertlose, teilweise 
kindliche Schulübungen. Lediglich um seiner Folgen willen erregt das Büchlein einiges 
Interesse. Im Cübinger Stift entrüsteten sich nämlich die maßgebenden Persönlichkeiten 
darüber, ba^ Zöglinge ihre der heiligen Wissenschaft geweihte Zeit mit solchem Sande 
vergeudeten und deutsche Sedichte, barunter — entsetzlich! sogar zahlreiche Siebes- 
lieber, ber Öffentlichfeit preisgaben. Man ergriff Maßregeln, um für bie Zufunit so 
schweres Ärgernis zu verhüten. Saber warb von feinem poetischen Lehramt entfernt 
unb auf die theologische Professur beschränkt, braute es übrigens doc noch zu den 
höchsten kirchlichen Würben.

Nicht besser als Saber unb seinen Schülern erging es zehn Sahre später ben 
Urhebern eines ähnlichen literarischen Unternehmens. Die beiden Stistsstudenten 
Johann Jakob Suoth (1743—1766) aus Rosenfeld unb Johann Christoph 
Schwab (1743—1821) aus Ilsfeld liessen 1763 bas erste Stück einer „Neue Beiträge 
zum Vergnügen bes Gejchmacks, des Verftanbs unb des Herzens" betitelten aionat- 
schrift erscheinen. Der Inhalt, Verse wie Proja, befunbet immerhin gegenüber ber 
gaberschen Sammlung einen Fortschritt, wenn auc von echt Klopstockichem Ceift noch 
nicht viel barin zu spüren ist. Da man nun schon einmal im Stift Beschäftigung mit 
ber Poesie als Verbrechen betrachtete, konfiszierte man bie Huflage ber Wonatfchüft 
unb sperrte bie zwei Herausgeber samt dem Buchbrucf er mehrere Cage in das Karzer. 
Eine Apostrophe an ben Himmel in einem von Schwab herrührenden Liebesgedicht hatte 
ber Iniversitätskanzler sogar für eine Sünde wider den heiligen Seist erklärt. Cen 
Stipendiaten aber würbe von neuem eingeschärft, bass ber Umgang mit ben Hinsen sich 
für einen Theologen nicht zieme. Suoth, dem Anscheine nach der poetisch Begabtere 
von beiden, starb als jugendlicher Präzeptor zu Ebingen; von Schwab, vor dem sich 
eine höchst ehrenvolle Laufbahn auftat, werben wir später noch hören. Die brato- 
mischen maßregeln ber Stiftsbehörden blieben aber nicht ohne abschreckende Wirfung. 
Hoch für bie sechziger Jahre bezeugt David Christoph Seybold (1747—1804) 
aus Brackenheim, ein tüchtiger Philologe unb fruchtbarer Schriftsteller, ber erst 1796 
aus bem Ausland als Eübinger Univerfitätsprofeffor nach Württemberg jurücffehrte, 
in seiner 1778 erschienenen württembergif eben Klostergeschichte „Hartmann", daß bie 
Eübinger Stiftsftubenten — er war selbst einer gewesen — wenig ober feinen der 
neueren Dichter gesaunt haben. Unb ber reichbegabte unb hochstrebende Klopftocfjünger 
Johann Jakob Chill (1747—1772) aus Stuttgart, bas Urbilb bes Seyboldichen 
„Fartmann", ben ein früher Cob an ber Verwirklichung seiner grossen poetischen Erdume 
hinderte, schrieb vom Eübinger Stift aus, wo er von 1765 bis 1769 studierte: „Wan 
sann hier, ohne verabscheut zu werben, sic nicht zu ben Hinsen bekennen. Hlan sann 
nicht einmal sicher genug von ihnen schweigen. Der blinde Beifall ist, wo nicht bas 
ehrlichste, doc bas äusserste Hilfsmittel an einem Orte, wo Naturalismus unb schöne 
Wissenschaft meistens für einerlei genommen werben." Doc ber Seist ber zeit erwies 
sich mächtiger als alle Autorität einer beschränkten unb veralteten Weltanschauung. 
Unb ber Umschwung war näher, als Ehil damals ahnen mochte.
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II.

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts, bald nac dem Beginn der Ära Karl Eugens, 
begann also Württemberg in den literarischen Wettbewerb der deutschen Landschaften 
einzutreten. Da erhebt sic die wichtige Frage ganz von selbst: Welchen Anteil hat ber 
Herzog an der Entwicklung der neuen Dichtkunst im Lande gehabt, welche fördernden 
ober hemmenden Einflüsse sind von dieser Seite ausgegangen?

Daß Herzog Karl von Hatur bie glücklichsten geistigen Anlagen besessen hat, ist 
einmütig durc bic zeitgenössische Beurteilung anerkannt unb von ber Geschichtschreibung 
bestätigt worben. Nit ihrer Hilfe gelang es ihm auch, bie Mängel einer keineswegs 
regelmäßigen Erziehung unb gründlichen Ausbildung wettzumachen. Mit leichter Auf- 
fajungsgabe unb einem vorzüglichen Gedächtnis ausgerüstet, mit raschem Blies bie 
Aenschen durchschauend unb bie Verhältnisse durchdringend, mit selbstsicherer Bewandt- 
heit feinen Gedanken unb Meinungen Husbrucf unb Form verleihend, wußte er sic im 
Laufe feines langen Lebens vielseitige wirkliche Kenntnisse ober doc ben Schein von 
solchen anzueignen. Diese Eigenschaften tarnen ihm auc im mündlichen wie schriftlichen 
Verkehr zugut, unb er verstaub sich, wenn er wollte, vorzüglich auf bie Kunst, Menschen 
für sic zu gewinnen. Seine Unterhaltung war anregenb unb belebt; im leichten 
Plaudertone wußte er auf bie verschiedensten Sefprächsgegenjtände einzugehen, ohne je 
bei Hebe ober Segenrebe in Verlegenheit zu geraten. Deutsch unb französisch drückte 
er sic mit gleicher Fertigkeit aus. Seine Erziehung war ja ganz im französischen Seifte 
geleitet worben, unb er hatte sic von zarter Jugend an in französischer Sprache unb 
Literatur heimisc gemacht. Die ursprünglichen Mängel im deutschen Unterricht holte 
er mit ber Zeit wenigstens äußerlich vollständig herein; zum minbeften erlangte er auc 
über bie deutsche Sprache vollkommene Herrschaft. In ben zahlreichen schriftlichen Auf- 
Zeichnungen, Briefen, Erlassen unb dergleichen, bie sic von ihm erhalten haben, zeigt 
er sic als beweglicher unb eleganter Stilist, der sic durchsichtigerer unb kürzerer Perioden, 
als bamals üblich war, befleißigte. Jedenfalls war er feinen Seheimeräten in dieser 
Hinsicht weit überlegen. Er legte auch groszen Wert auf bie Form feiner schriftlichen 
Kundgebungen, pflegte fleißig an feinen Entwürfen zu feilen unb zu torrigieren. Dor- 
züglic brachte er es zustande, in ben feinsten unb höflichsten Redewendungen feine un- 
verhohlene Meinung wissen zu lassen. Wenn er feinen Stil überreich mit schwülstigen 
Phrasen unb Bildern schmückte unb namentlich mit Redensarten aus bem Bereiche ber 
Ethi aufputzte, mit Ausdrücken wie Tugend unb Seelenadel allzu freigebig um sich 
warf, so ist hiefür mehr ber Zeitgeschmack als er persönlich verantwortlich zu machen.

Crot biefer unverfennbaren schriftstellerischen Begabung hat Karl Eugen seine 
eigentlichen literarischen Leistungen aufzuweisen, man müßte denn bie sorgsam ausgedachten 
Heben, bie er in feiner Akademie gehalten hat, als solche gelten lassen. Gelegenheits- 
verfe hat er wohl bann unb wann in französischer unb deutscher Sprache gefertigt: sie 
tragen aber bas deutliche Scpräge reinsten Dilettantismus, unb ber Herzog selbst hat 
sic schwerlich etwas barauf zugut getan. Schon als Jüngling wibmete er ber Prin- 
geffin Friederike zur Zeit, ba er sich um sie bewarb unb mit ihr verlobt war, galante 
Sedichtchen, von denen sic jedoc feines erhalten hat. Dagegen finb poetische Srüße, 
bie er in späteren Jahren an feine Franziska gerichtet hat, auf uns gekommen. Auch 
bie von ihm in freien, reimlosen Rhythmen verfaßte Inschrift für ben Srabftein ber 

chenheimer Einsiedelei?) mag als eine Hrt von poetischer Leistung gelten. Das ist aber 
auch alles unb so wenig, baß man ihm feine Spur schöpferisch poetischer Begabung 
zusprechen sann. Sa, ber Herzog hat überhaupt bei entschiedener Veranlagung für bie 
Kunst im allgemeinen für bie Dichtkunst im besonderen am wenigsten Sinn gehabt.
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Er verstans eben weit besser mit den Augen und Ohren als mit Semüt und Her3 zu 
genieszen, und so famen bildende Kunst und Nujit feinem Naturell mehr entgegen als 
bie Poesie. Sein Kunstsinn gründete sic nicht sowohl auf bic Phantasie als auf den 
Perstand; jene war bei ihm verhältnismäßig schwach entwickelt, dafür funktionierte sein 
Firn burchaus normal. So fanb er zur rechten Zeit den Weg zur Umkehr und. ver: 
mochte zuletzt noc nac mancher Richtung für fein Land unb Dolt segensreich, 3u wirsen, 
während der ungleich phantasiebegabtere Ludwig II. von Bayern, an ben Karl Sugen 
in feiner ersten Regierungsepoche mannigfach erinnert, in ben Sluten 069 Starnberger 
Sees geenbet hat. _ _ ... ..

Wie es bei Fürsten, unb zumal bei solchen bes 18. Schrhunderts, natürlich it 
staub auch Herzog Karls Kunstliebe im engsten Zusammenhang mit ben Bebürfniien 
feines Fofhalts, mit Repräsentation und Prachtentfaltung. Da mußte die Poeiie zurück: 
treten Um meisten hatte sie Kaum zur Entfaltung auf ber Schaubühne. Aber in den 
Zeiten, ba bas herzogliche Hoftheater auf ber Höhe ftanb, gab es seine Pflege bes 
beutfeben Schauspiels. Die Komöbien würben ausschlieszlic in französischer, bie Opern unb 
Singspiele in französischer ober italienischer Sprache aufgeführt. Damals las auch ber 
Herzog weit mehr französisch als deutsch. Über seine deutsche Lektüre während der ersten 
ReGlerungshälfte fehlen uns die genaueren Aachrichten: sie bürste sic aber, zum mindesten 
was schöne Literatur anbelangt, auf ein ganz geringes Alaß bef^räntt haben.

Setbftücrftänblich raufte sic auch bie höfische Selegenheitsdichtung an ben Seiten 
empor, bic in Stuttgart unb Ludwigsburg veranstaltet würben, unb ber Herzog ließ 
sich solche Verherrlichungen seiner Person unb seines Treibens gefallen, selbst wenn sie 
bic sorm beuticher Verse trugen. Das hatte natürlich mit wirklicher Poesie ober mit 
ber Begünstigung solcher nichts zu tun. Dichter unb Dichterlinge drängen lic stets 
gerne an Sürsten heran, zumal an junge, deren Seschmacksrichtung noch im Ausbilden 
begriffen ist. So hören wir, ba^ schon dem zwölfjährigen Prinzlein häufig debichte 
überreicht wurden — hauptsächlich von Leuten, die es auf seine Börje, abgeiehen hatten; 
Eine stattliche Liste von Vergabungen an solche aus ben Jahren 1740 und 141 bat 
sich erhalten:4) französische unb deutsche Dersejchmiede lösen bann einander ab und unter 
ben schwäbischen wechseln württembergische Landeskinder mit Reichsitäßtern. 
Christian Ernst Wittic von Ludwigsburg, ein Rohr aus Eßlingen, ein Wagner aus 
Nerflingen, ein Maier aus Eßzlingen, ein Philipp Kelter aus Tübingen, ein Cheologe 
Johann Sriedric Filler werben unter denen verzeichnet, welche Öeichente für Über- 
reichte Verse empfangen haben. Auc an Dedikationen von Büchern fehlte cs ichon 
bamals nicht. Halbem der Herzog bas Regiment selbst übernommen hatte mehrte 

natürlich bic Zahl der Literaten, welche sich an ihn machten, obwohl bei ihm selb) 
bic Sreigcbigfeit gegen solche Schmarotzer sich im selben Nasze verminderte.

Fe brücfenber sic allmählich Karls Herrschaft für bas württembergische Volf ge- 
stattete um so weniger sonnte es ausbleiben, ba^ dieses im Segensatze zu einer den $er30g 
verherrlichenben Fofpoesie feinem ärger in berben Versen tust machte.5) Einige Proben 
banon finb auf die Nachwelt gekommen. Schon bie Beteiligung bes Herzogs am Sieben: 
fahrigen Kriege in ben Reihen ber Gegner bes grossen Friedrich erregte ben Unwillen 
bes protestantischen taubes. Über eine Siegesfeier, die zu Ehren des Cages von Nuners: 
borf am 21. August 1759 in Ludwigsburg abgehalten würbe, machte sich ein Unbcfanntcr 
in sorm eines satirischen Kommentars zum offiziellen Hofbericht unb eines allerdings 
nichts weniger als geistreichen Bänfelfanges luftig. Unmittelbarer rückt dem $6x309 ein 
als Slugblatt gedrucktes Gedicht „Der Eyrann" auf ben Leib, bas sich in zwei Sdlungen, 
vom 28 mal unb 30. Juni 1764, erhalten hat. Ein offenbar gebilbeter unb bes 
Dichtens nicht unkundiger Mann hält darin dem Fürsten in heftigen Ausbrücken ein 
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arges Sündenregister vor. Bald nac Hubers Verhaftung, also gleichfalls im Jahre 
1764, ist das „Sejpräc zwischen einem Cübinger Studenten und einem Stuttgarter 
Bürger" abgesagt In volkstümlichen Knittelversen erzählen sic die beiden die jüngsten 
Cübinger und hauptstädtischen Ereignisse und bestärken sic gegenseitig im Widerstand 
gegen das ungesetzliche Regierungssystem. Die Person des Herzogs bleibt dabei aus 
dem Spiele, während feine Kreaturen Miontmartin, Wittleder, Segel um so schärfer mit- 
genommen werben. Segel ist außerdem noc mit einem besonderen Spottgedichte bedacht, 
dessen Anfang „Segel, Flegel!" reftainmäßzig wiederkehrt, und das neben allen nur 
deutbaren Beschimpfungen die freundliche Aufforderung, zur Hölle zu fahren, mehrfach 
enthält. Auc Wittleder, der edle Sinanzkünstler, mußz sich eine derbe Verhöhnung in 
holprigen Alerandrinern gefallen lassen. Irgendwelchen poetischen Wert haben die zu- 
letzt genannten gereimten Ausbrüche des Dolkszornes nicht. Hus späterer Zeit, und 
zwar aus dem Jahre 1786, hat sic ein volkstümliches Klaggedicht über die teuern 
Eisenpreise und die schlechte Verwaltung der herzoglichen Eisenwerke erhalten. Auc 
die Landschaft und der landschaftliche Ausschuß wurden von ber politischen Dolks- 
dichtung nicht geschont.

Weit grösseres Aufsehen als derartige Verse erregten die Schmähschriften in Prosa, 
die gegen den Herzog geschleudert würben, insbefoubere bas 1765 erschienene Sachwert 
bes französischen Abenteurers Jean Henri Daubert be Souves »La pure Vérité«. Aber 
auch für den Herzog setzten sich zahlreiche Federn in Bewegung, die freilich meist ebenso- 
weit über bas Ziel hinausschojjen wie Mlauberts Angriffe. Die eine biefer Erwiderungen, 
»La Vérité teile qu’elle est contre la pure Vérité« betitelt, rührte von Joseph Ariot 
her, ber es sich zu seiner literarischen Lebensaufgabe gemacht hat, den Ruhm bes 
Herzogs zu verbreiten. Anfangs hatte biefer als offizielle Hofpoeten Italiener in seinem 
Solbe, bereu Bekanntschaft wir noc bei Schilderung bes herzoglichen Sheaters machen 
werben; allmählich rückte ber für solche Zwecke befonbers brauchbare Ariot in ihre 
Stelle ein.

Joseph Uriot,6) am 17. März 1713 zu Alancy geboren, ftnbierte in Pont â 
Alousson, würbe 1737 Professor für Geschichte und Geographie sowie Bibliothekar bei 
ber Ritterakademie bes Königs Stanislaus von Polen zu Luneville, ging 1741 auf 
Reisen, kam bann als Schauspieler an ben Bayreuther Hof, wo er zugleich offizieller 
Sestbeschreiber unb Lehrer ber Prinzessin Friederike war. Hier lernte ihn Herzog Karl 
kennen unb besam verlockende Proben von ben vielfältigen Salenten bes anders 
ordentlic gewandten Franzosen. Er beschloß, ihn in feine Dienste zu ziehen. Am 
19. April 1760 würbe Ariot zunächst als Komöbiant mit einem Anfangsgehalte von 
1200 Sulden am württembergischen Hofe engagiert. Schon am 19. Oftober nächsten 
Jahres würbe er zugleich Privatbibliothekar bes Herzogs. Am 14. August 1765 vor- 
übergehend entlassen, fanb er am 19. Dezember 1767 neue Anstellung, nunmehr jedoch 
nicht mehr als Schauspieler, sondern hauptsächlich als Vorleser unb Bibliothekar an 
ber damals neu begründeten öffentlichen Bibliothek. Daneben fiel ihm von Anfang an 
bie Aufgabe zu, die Geburtstage Serenissimi unb sonstigen Hoffeste durc seine Feder 
Zu verherrlichen. Er entledigte sich dieser ihm offenbar höchst angenehmen Pflicht mit 
demselben Eifer unb derselben Leichtigkeit in Vers unb Prosa, in französischer unb 
deutscher Sprache. Heute verfasste er Gratulationen und Prologe, morgen Programme 
unb Festbeschreibungen. Er versenkte sic aufs liebevollste in bie unbebeuteubften Details 
von Dekoration, Repräsentation unb Etikette unb goßz über diese Richtigkeiten bas Süll- 
hörn feiner ber Anmut nicht entbehrenden Geschwätzigkeit aus. Dabei schreckte er in 
feinen Lobpreisungen vor feinen noch so würdelosen Übertreibungen zurück. Durch fein 
einjchmeichelndes Wesen gewann er nicht bloß bie Gunst bes Herzogs, sondern ver

n
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schaffte sic auc in den vornehmen Kreisen der württembergischen Residenz eine geachtete 
Stellung. Übrigens hat Uriot — im Segensatz zu vielen ausländischen Schmarotzern - 
wenigstens bis an sein Lebensende treu gedient, auc bann noch, als feine bis auf 
5000 Gulben gestiegenen Bezüge immer stärker gekürzt würben. And man gewinnt 
von dem Manne doc ein falsches Bild, wenn er lediglich in seiner Eigenschaft als 
schweifwedelnder Panegyriker betrachtet wirb. Er hat ernsthafte literarische Interessen, 
sogar wissenschaftliche Derbienfte gehabt, namentlich burch Mitarbeit an Schwans großem 
französischem Wörterbuche. Auc führte er burch seine „Briefe über die Freimaurerei" 
biefem Orden in Deutschland manche Mitglieder zu. Auszerdem war er Sammler: er 
besass eine bedeutende, in den historischen Fächern besonders reich ausgestattete Bibliothek, 
eine Kupferstichsammlung. Mit einem fabelhaften Gedächtnis ausgerüstet, soll er, ein 
lebenbiger Katalog, bie 5000 Bände feiner Bücherei ber Reihe nach herzusagen imftanbe 
gewesen sein. So schlugen offenbar feine ernsthaften Bestrebungen leicht ins Lächerliche 
um. Die Ariotsche Büchersammlung würbe von Herzog Karl partienweise teils für bie 
K. öffentliche Bibliothek, teils für bie ber Karlsschule angetauft.

Aac ber Stiftung ber Militärakademie würben Uriots Talente natürlich auch für 
bereu Zwecke verwendet. Am 26. November 1774 erhielt er feine Anstellung als Pro- 
feffor ber französischen Sprache. Er muh sic bei feinen Schülern grober Beliebtheit 
erfreut haben: fein Unterricht soll sich burch treffliche Methode ausgezeichnet haben unb 
babei unterhaltsam gewesen fein. Insbesondere ergötzte ber ehemalige Komöbiant seine 
Zuhörer burch vorzügliche Vorlesungen von klassischen französischen Tramen. Zugleich 
wirkte er als Lehrer an ber Eheaterschule unb als Regisseur bei den Schauspiel- 
Vorstellungen ber Akademisten. Unb wie er früher bie sinnenderauschende Üppigfeit ber 
Hoffejte mit treuem Griffel wiederzugeben unb feftzuhalten gewuht hatte, so bequemte 
er nun feine vielgewanbte Feder dem in ber Akademie herrschenden Stil an unb stieß 
für biefes Schoßztind seines Herrn mit vollen Backen in bie Ruhmespojaune. Viele 
Festprogramme, bie gedruckten Jahrestagsbeschreibungen, bie jährlich in ber „Stutt- 
garbifchcn privilegirten Zeitung" wiederkehrenden Berichte über bie Prüfungen unb 
ähnliche Dinge mehr rühren von Uriot her. Als er am 18. Oktober 1788 im 76. 
Sebenjahre bie Bugen für immer schloss hatte Karl Eugen allen Srund, ben Tob biefes 
unermüdlichen publizistischen Schildknappen zu beflagen.

Uriot hat auch mit ben literarischen Grossen feiner französischen Heimat in Sühlung 
geftanben unb zwischen dem Herzog und jenen vermittelt. Unter andrem wechselte er 
mit Voltaire Briefe. Wir wissen, bah er diesem seine geftbefchreibung ber herzoglichen 
Geburtstagsfeier von 1763 sowie feine 1770 erschienene Schrift »Discours sur la ri- 
chesse et les avantages du duché de Würtemberg« übersandt unb beibemal sehr 
liebenswürbige Antwortschreiben empfangen hat, worin Voltaire feinem Bebauern Aus- 
druck verlieh, bah er burch Krankheit unb Alter verhindert fei, selbst nach Württemberg 
Zu kommen unb sic unter bie Bewunberer des Herzogs zu mischen.

Übrigens reichen bie Beziehungen Karl fügens zu Voltaire in eine frühere periobe 
zurück.7) Schon babei stellte sic ber junge Herzog, wie später auf politischem Gebiet, 
in einen gewissen Gegenf ah zu Friedric bem Groben, seinem ehemaligen Lehrmeister 
unb Gönner. Denn gerabe zu ber Zeit, ba sic ber Bruc biefes mit Voltaire vollzog, 
fnüpftc Karl Eugen mit bem berühmten Franzosen an, ber schon vorher nicht bloß mit 
ber Herzogin - Mutter Maria Augusta sowie mit ber Herzogin Friederike unb bereu 
Mutter vertrauten Versehr unterhalten hatte, fonbern namentlich auch seit 1749 bem 
jüngeren Bruber bes regierenden Herzogs, Prinzen Ludwig Eugen, nahegetreten war. 
Die Verbindung Voltaires mit Karl Eugen selbst war in ber Hauptsache finanzieller 
Uatur. 1752 legte er seine bebeutenben Ersparnisse bei bem Herzog von Württemberg 
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in Form von Leibrenten an, welchem ersten Darlehen im Laufe der Zeit noc ver- 
schicdene weitere nachfolgten. Es ist hier nicht der Ort, diese geschäftliche Korrespondenz 
Voltaires mit Karl Eugen und dessen Beamten, die langwierigen und teilweise verbrieft 
liehen Verhandlungen, bie Schwierigkeiten, bie es wegen der Auszahlung ber Renten 
gab, im einzelnen zu beschreiben. Voltaire musste einmal sogar bie Vermittlung Fried- 
richs des Sroszen, mit dem er fiel) ja längst wieder ausgesöhnt hatte, anrufen. Doc 
würben bie Differenzen immer wieder behoben, unb das Verhältnis des französischen 
Dichterphilosophen zum württembergischen Hofe blieb im Srunde freundschaftlich. Dachte 
er doc wiederholt baran, sic auf württembergischem Sebiet, in Horburg ober auf 
Schloß Mömpelgard, niederzulajsen, ohne bass dieser plan jemals zur Ausführung ge- 
langt wäre. Mit ben geschäftlichen Unterhandlungen ging natürlid) auc ein Hustausc 
von Artigkeiten Hand in Hand. Die literarische Husbeute bes Briefwechsels ist sehr 
bürftig. Als Voltaire 1761 bie großze Subskription auf feinen Corneille - Kommentar 
zugunsten seiner Pflegetochter Marie Corneille eröffnete, wanbte er sic auc an ben 
Beherrscher Württembergs, ber dem Wunsche durch Bestellung von 20 Exemplaren ent- 
sprach. Im November 1768 überreichte ber Franzose dem Herzog für bie von diesem 
begründete Bibliothek ein Exemplar ber neuen Ausgabe feines »Siècle de Louis XIV«, 
ebenso April 1775 ein kleines, nicht näher bekanntes Buch. Von Angesicht zu Angesicht 
finb bie beiden einander niemals gegenübergetreten, wiewohl ber Fürst Voltaire wieder- 
holt mit höflichen Einladungen an feinen Hof bedacht hat. Eine vom Hofbilohauer 
Lejeune gefertigte unb sprechend ähnliche Warmorbüfte Voltaires fanb — nac Ariots 
Angabe — im Kabinett Karls ihren Platz, ein Beweis, wie hoc dieser ben gefeierten 
Schriftsteller geschätzt hat.

Mit anberen französischen Dichtern hat ben Herzog bie Pflege ber französischen 
Komödie an seinem Hofe, bie selbst bie Beachtung ber pariser Kreise fanb, zusammen- 
geführt. So übersanbte ihm im Februar 1762 ber wenig bekannte Dramatiker M. de 
Fénelon, Capitaine de Cavallerie et Chevalier de St. Louis zu Versailles, feine neueste 
Tragödie vor ihrer Aufführung in ber französischen Hauptstadt; es war ber in Paris 
1761 gedruckte »Alexandre«. Der Herzog banste verbindlich: er habe bas Stück mit 
Vergnügen gelesen unb werbe es zur Darstellung bringen, fobalb er begonnen habe, 
Tragödien aufführen zu lassen.

In ber zweiten Hälfte feiner Regierung wanbte sic ber Herzog Hand in Hand 
mit seiner Franziska entschieden ernsthafteren Bestrebungen zu. An Stelle ber Vorliebe 
für bas Cheater trat bie für wissenschaftliche Arbeiten, zumal für bie neugegrünbete 
öffentliche Bibliothek. Der Hang zum Franzosentum würbe mehr unb mehr ein über- 
wunbener Standpunkt, bas Deutschtum begann in feine angestammten Rechte zu treten. 
Franziska liebte bie deutsche Lektüre, unb gewiss wibmete sic Karl Eugen nunmehr 
dieser unter dem Einfluß feiner Lebensgefährtin in stärkerem Mlasze. Wir finb auch 
jetzt barüber im einzelnen nicht unterrichtet, wohl aber hören wir von deutschen Dichtern, 
bie Franziska gelesen, unb bürfen annehmen, bass er biefe Beschäftigung mit ihr geteilt 
hat. Demnach hätte er sic damals mit ben Schöpfungen eines Gellert, Wieland, Lichten- 
berg vertraut gemacht. Der württembergische Herzog würbe überhaupt ein Faktor, 
mit bem man in ber Selehrtenwelt rechnete. Wan richtete bas Augenmerk auf feine 
emporblühende Bibliothek, unb von allen Seiten würben ihm einzelne Bücher ober 
Spezialsammlungen von solchen angeboten. Das Aufkommen ber Karlsschule mehrte 
vollends bas Ansehen bes Fürsten in wissenschaftlichen Kreisen. Gelehrte Gesellschaften, 
so 1781 bie K. Sozietät ber Wissenschaften zu Söttingen, nahmen ihn unter ihre Mit- 
gliedert auf. Auswärtige Autoren dedizierten ihm ihre Werfe. Mit einer langen Reihe 
geistig bedeutender Männer trat er in näheren Versehr, schriftlichen wie persönlichen, 
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wozu die vielen Reisen, die er mit Franziska unternahm, bequeme Gelegenheit gaben. 
Aber unter diesen Grössen nahmen wiederum die Dichter den bescheidensten Kaum 
ein. Wohl erfahren wir, bass sie unterwegs mit Wieland, Herder unb anbern ge- 
feierten Poeten zujammentrafen: bas waren inbeffen oberflächliche Berührungen ohne 
bleibende Folgen. Ja sogar wenn ber Herzog mit namhaften Dichtern engere Der- 
bindung unterhielt, so geschah dies nicht sowohl barum, weil sie Dichter, als weil sie 
zugleich Gelehrte waren. Und sein Briefwechsel mit ihnen drehte sic um alle möglichen 
anderen, nur nicht um ästhetische Angelegenheiten. Am 18. August 1776 besuchte bas 
herzogliche paar in Bern Albrecht von Haller.8) Karl unterhielt jic mit ihm, wie es 
im offiziellen Reisebericht heiszt, eine Stunde lang „über bas führnehmfte Augenmerk 
einer wohlgeordneten öffentlichen Erziehung, nahm seine vollständige medizinische Biblio- 
thet in Augenschein unb verlieh diesen um die Wissenschaften so verdienten Mann in 
den gnäbigften unb belohnenden Ausdrücken über feine erlangten ausgebreitetften Kennt- 
niffe unb Verdienste, aber auch mit ber lebhaftesten unb gerührteften Bewunderung von 
feiten biefes berühmten Mannes über die gnädigste Herablassung unb die tiefsten Ein- 
sichten eines derer größzten Fürsten Deutschlands." Also vom Dichter ber Alpen feine 
Silbe! Und als ber Herzog am 23. Dezember 1777 dem Sohne Hallers, ber ihm ben 
Cod des Katers angezeigt unb zugleich dessen Bibliothcf zum Kaufe angeboten hatte, 
kondolierte, war in dem Schreiben wohl von ber Selehrsamkeit bes Verstorbenen, nicht 
aber von seiner Bedeutung für die deutsche Poesie die Rede.

Auf ber Sc Weiterreise vom Jahre 1775 weilten Karl unb Franziska in Zürich 
unb statteten — am 20. August — bem Waisenhause einen Besuch ab, wobei sie Savater,9) 
ben bortigen Pfarrer, in auffälliger Weise auszeichneten. An diese persönliche Begegnung 
schloß sic ein gelegentlicher Briefwechsel Lavaters mit bem Herzog unb ein ziemlich aus- 
gedehnter mit Franziska an, die jenen befonbers ins Herz geschlossen hatte. Lavater 
kam wiederholt nac Württemberg, namentlich in bas Schwarzwaldbad Eeinac zur 
Kräftigung seiner angegriffenen Gesundheit. Aoc in Karls letztem Lebensjahr besuchte 
er bas Ferzogspaar in Hohenheim. Aber feine Eigenschaft als Dichter spielte dabei 
feine Rolle; allerdings war auch die Poesie frühzeitig hinter Lavaters sonstigen Aleigungen 
unb Bestrebungen zurückgetreten.

Unter ben zahlreichen Werfen ber Literatur, die Herzog Karl von namhaften aus- 
wärtigen Autoren zugesandt würben, vermiszt man gleichfalls Dichtwerke so gut wie 
völlig: er galt eben als Freund unb Gönner ber Wissenschaften, aber nicht als solcher 
ber Poesie. Als Kotzebue bem Fürsten mit einem Reval ben 1. März 1792 basierten 
Begleitschreiben ein Werf aus seiner Feder zugehen ließ, war es — seine politische 
Schrift „Dom Adel". Da liegen nicht etwa zufällige Lücken im vorhandenen Akten- 
material unb in ber Überlieferung vor: wir haben es vielmehr mit Symptomen von 
grundsätzlicher Tragweite zu tun.

Goethe, ber Dichterfürst, hat ja einmal als Gast an Karl Eugens Hof geweilt.10) 
Das war für diesen bie beste Gelegenheit, zu zeigen, wie er bie tflufe unb ihre Lieb- 
linge zu werten verstehe. „Um 12. Dezember 1779", so melbet ber offizielle Hojbericht, 
„waren in ber Akademie Seine Durchlaucht ber Herzog von Sachsen-Weimar unter bem 
Kamen Baron von Webel unb dessen Oberjägermeijter Baron von Webel unb Seheimer 
Rat Goethe." Die fremden Gäste, bie, von einer Sch weiserreife heimkehrend, an jenem 
Sonntag ben 12. Dezember in Stuttgart eingetroffen waren, wohnten bem Schluffe ber 
vierzehntägigen Jahresprüfungen bei, ber gerade in ber Akademie stattsand. Um 
14. Dezember erschienen sie zu ben Feierlichkeiten bes 9. Stiftungsgedächtnistages aber- 
mals in ber Unftalt. Goethe nahm am offiziellen Gottesdienste sowie an ber Besichtigung 
ber Schlafe unb Lehrfäle teil, schaute ber Mahlzeit ber Zöglinge zu unb speiste bann
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an der herzoglichen Sasel, die im Eraminationssaal zu 68 Sedecken gehalten wurde; 
so erzählt wenigstens Hoven in seiner Autobiographie, während der Hofbericht feine 
Anwesenheit dabei nicht ausdrücklich erwähnt. Hierauf wurde die Geier im weißen 
Saale des Heuen Schlosses fortgesetzt: Dr. Consbruch, Professor der Medizin, hielt die 
Festrede über ein vom Herzog selbst gestelltes Thema „Don dem Einfluß der physika- 
lischen Erziehung in die Bildung der Seelenkräfte"; darauf nahm Serenissimus die 
Preisverteilung vor, wobei nac Hovens Überlieferung Herzog Karl August zu feiner 
Rechten, Soethe zu seiner Linken stand. Auc der junge Schiller erhielt damals drei 
Preise unter den Blicken des von ihm bewunderten Dichters, der nicht ahnte, baß fein 
Auge hier auf einem Ebenbürtigen ruhe, auf bem künftigen Freund seines Herzens unb 
Vertrauten feines Denkens.

Hovens Phrase, es fei hocherfreulic für die Akademisten gewesen, zu sehen, wie 
sehr ber Herzog Soethe biftinguierte, finbet feine anberweitige Bestätigung. Wohl mag 
Karl Eugen bcm Begleiter bes dürften, ber sein Gast war, bas gebührende Maß von 
Ehren nicht verweigert haben: aber für ben Dichtergenius hatte er nichts befonberes 
übrig. Wir lesen weiter in Hovens Autobiographie, baß er an ber längst fertiggeftellten 
Rede, bic er am Abend bes 12. Dezember in ber Akademie beim Beschluß ber öffent- 
lichen Prüfungen über „Die wichtigsten Folgen ber menschlichen Gedanken unb Hand- 
Jungen im gesellschaftlichen Leben" hielt, um ber Fremden willen in einem Nebenzimmer 
geschwind noc Änderungen angebracht habe: von irgend einer Anspielung auf ben 
Dichter bes Werther finbet sich darin jedoc so wenig eine Spur wie in den oratorischen 
Leistungen von Consbruc und dem Chevalier des großen akademischen Ordens von 
Alandelsloh, der den Dankgefühlen der prämiierten Zöglinge Ausdruck zu verleihen 
hatte. And doc hätte sic namentlich für den Professor, ber auf große Männer wieder- 
holt zu reben kam, die Gelegenheit ganz zwanglos ergeben, bes gefeierten Fremdlings 
zu gedenken. Hovens Behauptung, Goethe fei bei einer in Consbruchs Rede vor- 
gekommenen Stelle aus bcm Werther sichtbar errötet unb habe bie Augen nieder- 
geschlagen, muß also auf einem Sedächtnisirrtum beruhen.

Sa Goethes Besuch am württembergischen Hofe scheint sogar nicht ohne empfind- 
liehe Störung abgelaufen zu fein, von ber bic offiziellen Berichte natürlich nichts wissen. 
Die Sage, ber Herzog habe Goethe zugerufen: „Wer ist Er?" unb bie Erwiberung 
erhalten: „Hier ist sein Er!" trägt freilich ben Stempel bes Legendenhaften deutlich 
an ber Stirne. Eine solche Frage lag ebensowenig im Charakter bes einen wie bie 
Antwort in bem bes anbern. Der Herzog mußte genau wissen, wer sic in Karl Augusts 
Gefolge befand, unb bei der ihm eigenen Reinheit unb Sicherheit des Benehmens sonnte 
er unmöglich den Begleiter feines fürstlichen Gastes und damit diesen selbst in so plumper 
Weise verletzen. Desto glaubwürdiger klingt eine andre Mitteilung, bie von einer per- 
sönlic ftarf beteiligten unb barum gut unterrichteten Zeitgenossin herrührt, nämlic von 
Frau Schubart. Diese wollte Goethe zum Fürsprecher für ihren auf bem Asperg schmach- 
tenben Gatten bei Herzog Karl gewinnen. Am 16. Dezember 1779 schrieb sie barüber 
bein mit ihr unb Schubart eng befreundeten Siegwart- Willer nach Ulm folgendes: 
„Daß ber große Wann Soethe nebst seinem gnäbigen Fürsten hier ist, werden Sie 
schon wissen. 3c warb ganz entzückt bei beffen Ankunft. Gott! dachte ich, vielleicht 
ist auc biefer ein göttliches Werkzeug, uns Freunde zu erwerben. Ic entschloß mich, 
so bald als möglich ihm meine Aufwartung zu machen. Dieses wirb aber schwerlich 
fein sönnen. Herr Elfäßer [wahrscheinlich der Erpeditionsrat Gottlieb Friedric Elfäßer, 
bei dem damals Frau Schubart wohnte] hatte gleich den zweiten Gag bas Glücf. Er 
brachte auc meinen Wunsc hervor. Goethe versprach, mic aufzusuchen und zu 
sprechen; aber bisher vergebens. Alun würbe ich freilich seinen Augenblick versäumen, 
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ihm nachzulaufen, um mic dieses Glücks würdig zu machen; aber denken Sie! eine 
schwarze Seele hat Belegenheit gefunden, unfern Fürsten wider den grossen Mann ein- 
zunehmen, bass er sogar einigen von feinen Gelehrten verbot, mit ihm umzugehen. Ic 
bars nicht mehr sagen; das übrige sönnen Sie selbst denken. Goethe würbe barüber 
lachen, wann er es erfahren sollte, aber mir möchte mein Herz zerspringen. Laut spricht 
mein Herz mit ihm, unb doc bars ic es bei benen Umständen nicht wagen, ihn zu 
suchen, wann es nicht von ungefähr geschehen sann; bann ic müßte sorgen, mehr böse 
als gut zu machen." Fier handelte es sic um mehr als blossen Klatsch. Es wäre ein 
müssiges Unterfangen, sic in Vermutungen über bic Intrigen ergeben zu wollen, die 
damals am Stuttgarter Hofe spielten: immerhin bürfen wir annehmen, daß Herzog 
Karl schon von vornherein im geheimsten Herzen bem grossen Manne eher ab- als zu- 
geneigt war, unb zwar aus bem einfachen Srunde, weil dieser in einem feinem fürst- 
liehen Selbstbewusstsein wiberftrebenben Mlasze bic Freundschaft seines Kollegen Karl 
August genosz.

Sincn Eklat gab es damals natürlich nicht: bic Verleumdungen schlichen nur im 
verborgenen. Herzog Karl war zu geschmackvoll , um mit einem Manne von Goethes 
Ansehen öffentlich zu brechen, ob er ihn gleich insgeheim als Emporkömmling mißachten 
mochte. So hören wir benn auch, bass im Februar 1783, als Karl unb Franziska in 
Jena weilten, Herzog Karl August unb Goethe von Weimar wiederholt nach bort zur 
Sasel tarnen.

Welche Eindrücke Goethe bei seinem Stuttgarter Besuche im Dezember 1779 emp- 
fangen hat, wissen wir aus feinem eigenen Munde, aus seiner eigenen &eder leider 
nicht. Aac Hovens Autobiographie soll er mit ben akademischen Feierlichkeiten wohl 
zufrieden gewesen sein, unb gewiss hat ihn manches, was er sah unb hörte, angenehm 
berührt, wiewohl ihn ber verhimmelnde Reklamestil, der in ben Reden vorschlug, be- 
frembet, wenn nicht gar abgestoszen haben mag. In seinen Eagebuchaufzeichnungen 
unb Briefen aus ber Zeit des zweiten Stuttgarter Aufenthalts im Spätsommer 1797 
hat sich bagegen Goethe über ben inzwischen abgeschiedenen Herzog Kaxl und beffen 
Schöpfungen ausführlich verbreitet, mit ber voUtommenftcn Ruhe unb Unbefangenheit 
bes Urteils. Die oft zitierte Stelle aus bem Briefe, ben er am 11. September an Karl 
August schrieb, lautet: „Herzog Karl, bem man bei feinen Unternehmungen eine gewisse 
Krassheit nicht abiprechen sann, wirkte doc nur zur Befriebigung feiner augenblicklichen 
Leidenschaften unb zur Realisierung abwechselnder Phantasien. Indem er aber auf 
Schein, Repräsentation, Effekt arbeitete, so beburfte er befonbers ber Künstler, unb 
indem er nur ben niebern Zweck im Auge hatte, musste er doc bic hebern befördern.

Aus allcbem geht zum minbeften so viel hervor, daß Karl Eugens Hochachtung 
vor ber dichterischen Persönlichkeit feine allzugroßze war, selbst wenn ihr ber Stempel 
bes Genies so offenkundig wie ber Goethes aufgebrüeft war. Um wieviel weniger 
sonnten ihm bic steinen Geister in seiner Umgebung imponieren, bie von ihm abhängig 
bereu Leiern jederzeit feines Winkes gewärtig waren! Die Zeit der ausländischen Bop 
poeten war vorüber, Landeskinder, vor allem Lehrer und Schüler ber Karlsichule, 
lösten sie ab. Sic verherrlichten bei jedem paffenben Anlaß unb oft genug auch bei 
unpaffenben vorwiegenb in deutscher Sprache ben Herzog: wenn er öeburts- ober 
Ramenstag feierte, von feinen häufigen Reifen zurückkehrte, in ber Akademie ober sonst 
Feste abhielt, unb ausser bem Herzog auch anbere Nitglieder ber herzoglichen Somilie, 
vor allem Franziska, bereu Lob manchem, von ben Jünglingen zumal, aus überströmen; 
bem Herzen geflossen sein mag. Im allgemeinen aber gehörte bas gewissermaßen zum 
Kreis ber übernommenen Pflichten, bic Dichter bauten babei an nichts Schlimmes unb 
am wenigsten wohl baran, bajs es ihnen von ber Aachwelt mißdeutet werben sonne.
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Es waren Stilübungen, bei denen es auf ein Mllehr ober Weniger volltönender Phrasen 
zum Preise der gefeierten Person so genau nicht ankam. Wer sic unbefangen in bie 
tage versetzt, wirb denen, welche sic an biefer Art von höfischer Selegenheitspoesie 
beteiligt haben, kaum ben Dorwurf ber Charakterlosigkeit machen sönnen. Der Herzog 
seinerseits ließ sic bie versifizierte Beweihräucherung feiner Person so gern gefallen 
wie bie in oratorifeßer Prosa, er nahm es als etwas ganz Selbstverständliches, ihm 
Gebührendes, sozusagen Dekoratives bin, ohne auf ben Gebauten zu verfallen, baß er 
bafür dem Dichter befonberen Dank schuldig fei. Seinen Begriff von ber Poetenwürde 
im allgemeinen zu steigern, dazu war bie Willfährigkeit ber ihn verhimmelnden Einzel- 
individuen gewiß nicht angetan.

Mit ben einheimischen Dichtern, bereu nähere Bekanntschaft wir später noch machen 
werben, wetteiferten auswärtige in ber Verherrlichung des Herzogs nur in ganz be- 
schränktem Wabe; von bekannteren Namen ist es bloßz bie Karschin, bei ber sic der- 
artige Beziehungen zum württembergifchen Hofe nachweisen lassen. Genau genommen 
zählte allerdings auc ber aus bem gräflich limpurgischen Dorfe Obersontheim gebürtige 
Schubart nicht zu Karl Eugens Landeskindern, wiewohl ihn feine Lebensschicksale in 
in engste Verbindung mit Württemberg brachten. Wenn einem, so bürfen wir cs ihm 
verargen, baß er feine Harfe zum Preise des Herzogs gestimmt hat. Zum ersten Male 
dichtete er auf ben 11. Februar 1782 zur Sestvorstellung im Hoftheater einen Prolog 
unb Epilog. Auc in ben Jahren 1784 unb 1785 unterzog er sic zum Geburtstag 
Serenissimi berfelben Aufgabe, ebenso 1784 zu dessen Alamenstag. Der Herzogin Fran- 
ziska weihte er zu ihrem Wiegenfeste am 10. Januar \787 ein Festgedicht. Scitbcm 
er, von feinem „Jammerberg" erlöst, Hofpoet unb Eheaterdirektor in Stuttgart ge- 
worben war, feierte er insbefonbere regelmäßig viermal bes Jahres Karl unb Fran- 
ziska durc seine Poesie von ber Hofbühne herab, unb zwar je an ben Geburtss unb 
Namenstagen. Jetzt gehörte bas zu ben Pflichten bes von ihm übernommenen Hof- 
amtes, wofür er bezahlt würbe, unb man sann ihn faum darum schelten, wofern man 
nicht bas beanstanden will, daß er nac bem Dorgefallenen überhaupt in württem- 
bergische Dienste getreten ist. Aber wenn er schon zu einer Zeit, ba er noc auf bem 
Asperg schmachtete, von Karl als bem Dolfsbeglücfer, ber bem Unterdrücker freier 
Aenschen fluche, gesprochen unb ihn wie Franziska in Wolfen poetischen Weihrauchs 
gehüllt hat, so verrät bas gewiß einen bedauerlichen Mangel an Gefühl für persönliche 
Würbe. Kennen wir boch seines Herzens wahre Gesinnung gegen feinen Peiniger aus 
feinen gleichzeitigen Briefen zur Genüge. Wan wirb inbeffen zu einem milderen Urteil 
über diese Liebedienerei geneigt sein, wenn man in Betracht zieht, baß bie körperlichen 
unb seelischen Leiden einer langwierigen Kerkerhaft seine ohnehin allzuleicht verwund- 
baren moralischen Kräfte ganz gebrochen hatten, unb baß ihm eben jebes Wittel, auc 
bie Heuchelei, zur Wiebererlangung ber heiszersehnten Freiheit gut genug war. In 
welchem Lichte mußte aber bem Herzog eine Kunst erscheinen, bie zu so uneblen, niedrigen 
Zwecken mißbraucht warb, unb mit welchen Augen mußte er bie Priester ber Muse be- 
trachten, bie selber ihre Göttin also herabwürdigten!

Was Herzog Karl Schubart zugefügt hat, sönnen wir freilich als eine Dersün- 
bigung an ber Poesie auch sonst nicht wohl auffaffen. Schubart war für jenen ber 
Ludwigsburger Organist, ber sic durc feine liederliche Aufführung unmöglich gemacht 
hatte unb beshalb mit Schimpf unb Schande aus württembergischen Diensten gejagt 
worben war, ber freche Zeitungsschreiber, ber nichts unangetastet ließ, unb bem man 
deshalb bas Handwerf legen, ben Wunb stopfen mußte — also Wufifer unb Journalist, 
nicht Poet — baß er nebenbei Dorfe machte, unb baß bie Spöttereien, bie er sich gegen 
bie Großen ber Erde erlaubte, zum Teil gebunbene Form trugen, war in Karl Eugens
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Augen ein ganz unwesentliches Xiebenmoment, von dem er säum Rlotiz nahm, das jeden- 
falls feine Handlungsweise nicht im geringsten beeinflußte. Der Zufall hat es gefügt, 
baß auc die Mehrzahl seiner übrigen berühmten Opfer zugleich Dichter waren: Johann 
Ludwig Huber, beffen bedeutende Stellung auf bem schwäbischen Parnaß bereits ge- 
schildert worben ist, General Rieger und Johann Jakob Moser, bie beibe zu ben geist- 
ließen Liederdichtern ihres Zeitalters gehört haben. Aber bas war, wie gesagt, Zufall, 
bei diesen noc in stärkerem Masze als bei Schubart. Hur in bem einen Salle Schiller 
würbe ber Konflikt durc die Poesie heraufbeschworen, würbe ber Kampf zwischen bem 
fürstlichen Machthaber unb einem Poeten als solchem ausgefochten. Just barum ist 
dieser Vorgang für bes Herzogs Auffassung von ber Dichtkunst, für seine Haltung ihr 
gegenüber fast ausschlieszlic entscheidend, unb wir müßten feinen Beziehungen zu Schiller 
auc bann im einzelnen nachgehen, wenn uns nicht ber Almstand, baß dabei eine so 
gewaltige Persönlichkeit in Mitleidenschaft gezogen ist, ohnehin dazu einlaben würbe.11)

Dem Herzog mußte es als ein Snabenaft von seiner Seite erscheinen, baß er ben 
dreizehnjährigen Schiller zur kostenlosen Erziehung in die Nilitärakademie aufnahm, 
während es von ber Familie selbst, bie mit ihrem Sohne anbre Absichten hatte, zunächst 
keineswegs als Sunjit empfunden würbe. Wohl staub bie Berufswahl in jener Anstalt 
bis zu einem gewissen Grade offen: aber gerade auf ben Stand, welchen sic ber Knabe 
im vollen Einvernehmen mit ben Eltern auserkoren hatte, ben theologischen, sonnte 
man sic bort nicht vorbereiten. Mochte es immerhin eine schwere Täuschung gewesen 
sein, baß ber junge Schiller sic innerlich zum Geistlichen berufen wähnte: fein augen« 
blicklicher Schmerz über bie vernichtete Hoffnung war barum um nichts geringer, und es 
währte geraume Zeit, bis er sic in sein neues Schickjal fand, bis er cs verwand, baß 
man ihn so jäh aus seinen theologischen Zukunftsträumen geweckt hatte. Auc Herzog 
Karl hat gewiß von ben Gefühlen ber Schill erschen Familie etwas erraten, hatte sie 
doc sein erstes Anerbieten abgelehnt unb sic erst feiner wiederholten Aufforderung 
gefügt, weil sic ihr ber Dater als fürstlicher Diener unb Offizier gar nicht entwichen 
tonnte. Der Herzog selbst glaubte barum etwas Auszerordentliches in diesem Falle tun 
zu müssen, denn er stellte ausdrücklich eine besonders gute Versorgung für später in 
Aussicht. Welche praktische Folgen er dieser Derheiszung bereinft geben wollte, lag 
allerdings ausschlieszlic in seiner Willkür; denn bie auf Kosten bes Landesherrn er- 
zogenen Akademisten mußten sich gänzlic ben Diensten bes Haujes Württemberg widmen 
unb bürsten aus diesen ohne Allerhöchste Erlaubnis, die sehr schwer zu erlangen war, 
nicht treten. Die Eltern mußten dazu ihre Söhne durc einen Revers verpflichten; 
auc Hauptmann Schiller unb seine Frau haben nachträglich, nachdem feit bem Eintritt 
ihres Sohnes in bie Anstalt fast 18/4 Sahre verstrichen waren, einen solchen unter« 
zeichnet. Immerhin aber sonnte die Familie im Hinblic auf bie herzoglichen Der- 
sprechungen für bie Laufbahn ihres Friedrich etwas Bejonderes erwarten, unb biefe 
Aussichtmochte viel dazu beitragen, sie rajc mit bem gewaltsamen Eingrif bes taubes« 
herrn in ihre Zukunftspläne zu versöhnen.

Durc seine Aufnahme in bie Akademie war ber Knabe in ein fortlaufendes perion- 
liches Verhältnis zum Herzog gebracht, ber oberster Intendant feiner Cieblingsgründung 
war unb biefe nicht vom Schreibtisch aus durc Erlasse, sondern im regsten lebendigen 
Verkehr mit Lehrern unb Schülern lenste. Wenn er gerne feine Beziehungen zu ben 
Zöglingen mit benen zwischen Vater unb Sohn identifizierte, so war bas mehr als 
bloße Phrase. Es waltete in ber Cat ein patriarchalisches Verhältnis, wobei freilich 
bie Daterichaft von feiten Karl Sagens im Sinne einer wohlmeinenden Despotie auf« 
gefaßt würbe. Der junge Fritz gab seinem fürstlichen Erzieher zur Anzufriedenheit 
keinerlei Anlaß. Sießzen in ben ersten Jahren bie Zensuren bes aus seiner natürlichen
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Lebensbahn gerissenen, verschüchterten und durch Kränklichkeit in ber freien Entfaltung 
seiner Geisteskräfte gehemmten Knaben zu wünschen übrig, so besserten sic doc feine 
Leistungen, je mehr er körperlich erstarkte unb sic selbst fanb, unb allmählich leuchtete 
feine glänzende Begabung sichtbar hervor, wenn sie sic auc nicht willenlos jedem 
Sakultätsdrill bequemte. 3n bie Ordnung ber Anstalt fügte er sic ohne Widerstreben. 
Sein Strafregister war keineswegs start belastet. Aus ben Akten lassen sic ihm nicht 
mehr als sechs Strafbilletts nachweisen, bie er alle wegen geringfügiger Vergehen im 
Winterhalbjahr 1773/4 erhalten hat. Insgeheim hat er ohne Frage ber strengen aka- 
demischen Disziplin auc später manches Schnippchen geschlagen. Wir wissen, ba^ er 
sic wiederholt unpäszlic gemelbet hat, um sic in ber Stille ber Krantenftube bem 
übermächtigen Stange zur Poesie ungestört hingeben zu tonnen, unb daß auf solche 
Weife, im Segensatz zur Hausordnung, ein Seil ber Räuber entstauben ist. Aber er 
war umsichtig genug, sic bei strafbaren Übertretungen nicht ertappen zu lassen, unb 
in bes Herzogs Augen blieb seine Aufführung tabellos. Zum mindesten feitbem er von 
ber trockenen Juristerei zur anregenderen Medizin hatte übergehen dürfen, klagte er 
über sein Schicksal in ber Akademie nicht mehr. Als bie älteren Zöglinge infolge einer 
pädagogischen Grille bes Herzogs von ben Mitschülern ihrer Abteilungen schriftliche 
Charakteristiken entwerfen muszten, ba würbe Schillers Zufriedenheit mehrfach bezeugt. 
Und biefelbe Quelle rühmt von ihm, dasz er von Seiner herzoglichen Durchlaucht sehr 
gut gedacht unb feine Vorgesetzten geehrt habe.

Es liegt sein Srund vor, baran zu zweifeln, ba^ Schiller anfangs wirklich von 
seinem fürstlichen Erzieher bie beste Weinung gehabt hat. Die in jeder Beziehung im- 
ponierende Persönlichkeit Karl Eugens, ber, mit bem Donnerkeil Jupiters bewaffnet, 
sic doc wieber gnäbig zur Jugend herablies unb gelegentlich sogar Spaß verstaub, 
sonnte ihren Einbrucf nicht verfehlen. Der Herzog war trotz seiner Fehler wie bei 
seinem Polfe so auc bei feinen Karlsschülern höchst populär. Mit zunehmender Selb- 
ständigkeit bes Urteils muszten freilich die Schatten, bie sein Bild trübten, ben Jüng- 
lingen deutlicher zum Bewusztsein fommen, unb auc für Schiller schlug bie Stunbe, 
ba feine reifere Erkenntnis bie glänzende Außenseite Karl Eugens auf ben inneren 
Wert hin zu Prüfen begann. Zunächst jedoc war sein persönliches Verhältnis zum 
Herzog durchaus harmonisch. Zwar müssen wir hier bie glaubwürbige Überlieferung 
von ber Legendenbildung bedächtig scheiden. Eine auffällige Bevorzugung bes jungen 
Schiller burch ben Fürsten, wie sie geschäftige Sensationslust für ben rührsamen Seschmac 
bes großen Publikums zurechtgemacht hat, läßt sich quellenmäßig ebensowenig erweisen 
wie bes Knaben angebliche Schwärmerei für Franziska unb bie Protektion, bie er von 
feiten ber hohen Dame genoffen haben soll. Aber immerhin verbient beispielsweise 
eine Szene Glauben, bie uns Anbreas Streichers Feder aufbewahrt hat: bei ber Abend- 
tafel nac ber Preisverteilung am 14. Dezember 1780, bem Sage vor Schillers Ent- 
laffung aus ber Akademie, unterhielt sic ber Herzog aufs gnädigste mit bem Jüng- 
ling, ben Arm auf beffen Stuhl lehnend unb in biefer Stellung sehr lange mit ihm 
sprechend. Und wenn auc mancherlei Anekdoten, bie joviale Züge in ben Beziehungen 
bes Fürsten zu seinen Akademisten veranschaulichen, nachträglich von anbern auf Schiller 
übertragen worben finb, so wirb doc bas eine ober bas anbere, was in biefer Hinsicht 
überliefert ist, auf einem Stückchen Wirklichkeit beruhen, wie etwa bas Seschichtchen, 
baß er eines Sages ben Herzog, ber von feinem Salent ber Mienschennachahmung ge- 
hört hatte, in beffen unb Franziskas Anwesenheit imitieren mußte. Aloc deutlicher 
als aus solchen im einzelnen unkontrollierbaren Erzählungen spricht ein gewisses Wohl- 
wollen bes Herzogs gegen Schiller aus ben Vorgängen bei ber ersten medizinischen 
Probeschrift. Die im Herbst 1779 eingereichte „Philosophie ber Physiologie" fanb vor 
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den Augen der nachprüfenden Lehrer feine Snade und wurde nicht für druckfähig er- 
klärt. Wenn auc der Herzog diese fachmännische Entscheidung nicht umstiesz, so urteilte 
er doc weit billiger und verständiger als feine Professoren. Er räumte ein, daßz „der 
junge Alensch" viel Schönes in seiner Dissertation gesagt und besonders viel Geuer ge- 
zeigt habe, und fuhr bann wörtlich fort: „Eben deswegen aber und weilen solches wirb 
lieb noc zu stark ist, denke ich, kann sie noc nicht öffentlich an die Welt ausgegeben 
werben. Daher glaube ich, wirb es auc noc recht gut vor ihm seyn, wenn er noch 
ein Sahr in ber Akademie bleibt, wo inmittels fein Seuer noch ein wenig gebämpft 
werben sann, so daßz er alsdann einmal, wenn er fleißig zu seyn fortfährt, gewiss ein 
recht grosses Subjectum werben sann."

Die hervorleuchtende Begabung bes jungen Schiller ist also dem Herzog keines- 
wegs verborgen geblieben. Vollends sonnten feine poetischen Bestrebungen dem scharfen 
Blicke bes Menschenkenners nicht entgehen. Sie lagen ja offen vor aller Augen. Schon 
in ben obenerwähnten schriftlichen Beurteilungen Schillers durc feine Mitschüler wirb 
fein unwiderstehlicher Hang zur Dichtkunst fast allgemein betont. Es mochte ber Eitel- 
seit Herzog Karls schmeicheln, daßz sic in feiner Akademie auch Jünglinge befanden, 
die im Reiche bes Idealen sic heimisch fühlten. Natürlich sonnte es fiep für ihn nur 
um eine angenehme Zutat handeln; daßz es jemand einfallen werbe, seine ganze Existenz 
auf ein solches Talent zu gründen, fam ihm entfernt nicht in ben Sinn. Wie sich ber 
Herzog zum Ausgleich ber ungeheuren Kosten, bie ihm bie Militärakademie verursachte, 
mit gutem Srund für berechtigt hielt, alle in ihr vorhandenen unb durc sie geweiften 
Kräfte zum Frommen feines Landes, zum Hupen seiner Hofhaltung unb schlieszlic zu 
Ehren feiner selbst zu verwenden, so sah er auc gerne bie Verherrlichung feiner Person, 
feiner Feste, Daten unb Werfe durc poetisch begabte Zöglinge ber Anstalt. Schiller 
musste, wie anbre, sic dazu hergeben, unb er tat es mit ber Harmlosigkeit strebsamer 
Jugend, bie sic mit geuereifer an ihr von autoritativer Seite anvertraute Hufgaben 
zu machen pflegt, sic um ihre sittliche Berechtigung nicht allzuviel fümmernd. Aoc 
hatte er feinen Srund, von Karl Eugen Schlimmes zu benfen. Wir bürfen uns also 
nicht wunbern, daßz auc er an bem panegyrischen Überschwang, ber nun einmal zum 
Stil ber von ber Karlsschule ausgehenden poetischen unb oratorischen Leistungen ge- 
hörte, teilgenommen unb in seinen Festgedichten unb Festreden ftarf auf ben rhetorischen 
Effekt hingearbeitet hat, ohne es mit bem wahren Sehalt ber aus feinem Munde 
strömenden Lobeserhebungen unb Schmeicheleien genau zu nehmen. Wenn wir einen 
sittlichen Dorwurf erheben wollen, so sann biefer nicht sowohl Schiller als ben in ber 
Karlsschule herrschenden Seist treffen. Sanz vermochten selbst solche Schlingpflanzen 
ben ihm angeborenen Freimut nicht zu überwuchern. Soll er doc in einer kleinen 
Komödie, bie bei ihm einmal zu Franziskas Geburtstag bestellt würbe, unb bereu Segen- 
stand eine parallele zwischen akademischer unb Aniversitätsfreiheit war, hartnäckig zu- 
gunften ber letzteren entschieden haben, womit er schwerlich bie Meinung ber Auftrag- 
geber traf.

Als Schiller am 15. Dezember 1780 aus ber Akademie entlassen wurde, war er 
gewiß nicht mehr ein fritiflofer Verehrer feines herzoglichen Guttäters unb Erziehers. 
Borfälle wie Schubarts Vergewaltigung, bie unter ben Zöglingen um so eifriger be- 
sprachen unb kommentiert werden muszte, als ber Sohn bes unglücflieben Dichters in 
ihre Reihen eingetreten war, erschütterten in Schillers Innern ben unbedingten Glauben 
an Karls Edelmut. Sc tiefer er in bie Philosophie einbrang, wozu ihm ja bie Eigen- 
art bes akademischen Unterrichts selber reiche Gelegenheit bot, je inniger er sic mit 
einem Rousseau unb anbern führenben Geistern bes Zeitalters vertraut machte, um so 
schärfer musste sic feinem Gemüt bie sittliche Forderung individueller Freiheit einprägen, 
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um so entschiedener muszte er das in Württemberg herrschende autokratische System ver- 
urteilen, mochte sein Träger ihm noc so wohlwollend begegnen. Aber Schiller war 
bei allem Idealismus niemals ein starrer Prinzipienmenjch, und so sonnte fein künftiges 
Verhältnis zum Herzog in erster Linie nicht davon abhängig fein, was er innerlich 
über diesen dachte, vielmehr von der Haltung, die der Sürst nunmehr nac beendigten 
Lehrjahren gegen ihn persönlich einnahm. Unb da brachte die erste Anstellung selbst 
eine schwere Enttäuschung. Kegimentsmebifus ohne Offiziersrang, also eine subalterne 
Stellung unb ein Sehalt, der unter ber Leutnantsgage blieb! Das war allerdings feine 
Spur einer besonders guten Versorgung, auf bie sic bic Schillers che Familie mit Recht 
Hoffnung gemacht hatte. Einen Akt ber Feindschaft von Karls Seite dürfen wir jedoch 
barin nicht erblicfcn. Er mochte biefe Anfangsstellung, bie wahrscheinlich bie bei 
Militärärzten übliche war, als ausreichend erachten für ben Sprossen aus nichts weniger 
als vornehmem Hause, ben er auf feine Kosten erzogen hatte. Schwerlich hätte er da- 
mals überhaupt einen anbern Posten zu vergeben gehabt. Wer weiß endlich, ob er 
sic an jenes bei bes Knaben Eintritt in bie Akademie erteilte Versprechen, bas Eltern 
unb Sohn natürlich in feinem Gedächtnis bewahrt hatten, überhaupt noc erinnerte, 
unb wer hätte es bann auf sic genommen, ihn baran zu mahnen? Wenn ber Herzog 
ein Gesuc Vater Schillers, den jungen Arzt behufs Ausübung von Privatpraris außer 
Dienst in Zivilkleidung geben zu lassen, mit bem fnappen Randerlaß abichlug: „Sein 
Sohn soll Uniform tragen!", so haben wir auc barin nicht persönliches Übelwollen, 
vielmehr ben rücksichtslosen Ausbrucf eines Kommisprinzips zu erblicfcn. Übrigens lag 
für Schiller, was man bis jetzt übersehen hat, zunächst eine Möglichkeit, Privatpraris 
zu suchen, noch gar nicht vor. Friedrich Wilhelm von Hoven, ber mit ihm gleichzeitig 
entlassen unb als Arzt bes militärischen Waisenhauses in Ludwigsburg angestellt würbe, 
erflärt in feiner Autobiographie ausdrücklich,12) er habe noc nicht praktizieren sönnen, 
ba er noch nicht promoviert habe, unb beschreibt ausführlich bie Spamina, bie er nac- 
fraglich zu jenem Behufe ablegen mußszte. Unb Schiller war genau in derselben Sage 
wie Hoven.

Aber in Schillers Seele muffte ein Stachel zurückbleiben, ba er sic in feinen 
äußeren Verhältnissen gegen die Mehrzahl feiner ehemaligen Kameraben benachteiligt 
sah. Er wusste nun, daß er fiep von bem Wanne, in dessen Händen fein Sebensschickjal 
lag, zum mindesten feiner befonbern Rücksichtnahme zu versehen habe. Seine feines- 
wegs glänzenden Leistungen als Regimentsarzt beftärften ben Herzog nachträglich in 
ber Meinung, baff er wohl baran getan habe, bem „jungen Wenfeben" mit bem noch 
immer ungedämpften Feuer fein wichtigeres Amt anzuvertrauen. Einem Hexricher, bei 
sich schlechtweg um alles kümmerte, was in seiner Residenz unb in feinem Rändchen 
vor sic ging, ber mit boppelter Aufmerffamfeit bie Zöglinge feiner Akademie, nachdem 
sie ins praktische Leben unb Wirfen übergetreten waren, verfolgte, sonnte cs natürlich 
auc nicht verborgen bleiben, wie leicht es ber Aegimentsmebifus Schiller mit ben 
Pflichten feines Berufes nehme. Unb ebenso genau war ihm bie letzte Ursache bei 
dienstlichen Vernachlässigungen besannt: bic wachsende Aeigung zur Poesie, bie mehr 
unb mehr alle übrigen Bestrebungen unb Rücksichten verschlang. Sobald Schillers 
poetisches Ealent, bas, wie schon gesagt, bem Herzog als nebensächliche Beigabe zu 
anbern Eigenschaften ganz wohlgefällig war, sic als Selbst- unb Sebenszwec in ben 
Vordergrund stellte, war ber Konfliftsfall gegeben, unb Karl Eugen wartete nach feiner 
Art nur bic rechte Gelegenheit ab, um durch Zwangsmittel materieller Übermacht ben 
Widerspenstigen auf — nac feiner Vorstellung — bessere Wege zu leiten.

„Die Räuber", hat Schiller später in ber Anfünbigung zu feiner Rheinischen 
Ehalia erflärt, „fofteten mir Familie unb Vaterland." Er hat recht gehabt: Die Räuber, 
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worin der junge Dichter alles niederlegte, was in seinem Busen wogte und drängte, 
worin er kühn den Riesenkampf für Wahrheit und Freiheit gegen die Drachen Kon- 
vention, Züge und Heuchelei, zugleich über auc für die angeborenen Menschenrechte 
gegen historisch geworbene und gesetzlich geheiligte Macht aufnahm, mit glühender Leiden- 
schaft bcr Seselljchaft seines Zeitalters ben Fehdehandschuh hinwarf! Eine solche alle 
Dämme bes Herkommens unb bcr Sitte wild nicbertrctcnbe Feuergeburt war in ben 
mauern bcr Akademie gewissermaßen unter den Augen bes Herzogs herangereift! 
mußte ihm nicht unheimlich dabei werden? Unb um so weniger sonnte er sic über 
bas Stück freuen, als cs ja voll war von zeitgeschichtlichen Beziehungen, von deutlich 
erkennbaren satirischen Anspielungen auf Dinge, bic sic unter seinem eigenen Regiment, 
an feinem Hofe begeben hatten, Anspielungen, bic nicht miszzuverstehen waren. Un
möglich tonnte er mit Sleichmut zusehen, wie ein revolutionäres Erzeugnis von bcr 
Art ber Räuber aus einer Anstalt hervorging, ber er bas Gepräge feines Geistes auf- 
gedrückt hatte unb für bic er sic in allen Stücken persönlich verantwortlich fühlte. Aber 
bavon abgesehen: auch in ästhetischer Hinsicht mußte dieses Stück bem Sejchmacke Karl 
■Eugens aufs schroffite widerstreben. Wie tonnte er auc wissen, baß bas prasselnde 
Seuer, bas er hier aus ber Seele bes titanisch veranlagten Jünglings emporlodern sah, 
dereinst sic zur reinen Flamme bes echten Genies abklären werbe? Darüber lagen 
sogar bic berufenen Kunstrichter jener Sage untereinanber im Widerstreit. Wieviel 
weniger bars man von einem in ganz einseitig fremdländischen Kunstanschauungen groß 
geworbenen Fürsten für bic chaotischen Anfänge einer solchen Sigantennatur Verständnis 
erwarten! Herzog Karl sonnte nicht plötzlich aus seiner Haut heraus, unb es ist un- 

billig, ißm daraus einen Dorwurf zu machen. Doppelt unbillig, ihm einen retrospektiven 
Stanbpunft zuzumuten. Wenn aus bem Dichter ber Räuber nicht — Schiller geworben 
wäre, niemanb fiele es heute ein, ben Herzog wegen seines Verhaltens zu schelten. 
Dieser tonnte aber bamals so wenig wie anbre bic Zukunftssterne des himmel- 
ftürmenben Jünglings mit Bestimmtheit beuten, ja weniger als irgenbeiner, weil er 
am stärksten perjönlic befangen war. Erfolg unb Husgang sollten niemals bas Urteil 
bes Historikers beirren, man sann aufs innigste mit bem sich feine Dichterzukunft er- 
trotzenden Schiller fühlen, ohne ben Herzog unbebingt zu verbammen. Die beiben stauben 
auf zwei Stanbpunttcn, bic sich schlechtweg nicht vereinigen ließen, von benen aber 
jeber, auc ber Karl Eugens, eine gewisse subjektive Berechtigung hatte.

In ben ersten Monaten bes Jahres 1781 hatte bcr Dichter bic letzte Hand an 
sein Drama gelegt, Anfang mal 1781 war es im Druck erschienen. Daß ber Herzog 
es sofort zu Gesicht befommen hat, ist sehr wahrscheinlich, wenn auc nicht ausbrücflich 
bezeugt. Er schwieg zunächst. Schon bic „Ode auf bic glückliche Wiederkunft unseres 
gnädigsten Fürsten", bic Schiller in ben „Alachrichten zum Aluzen unb Vergnügen" vom 
6. März 1781 veröffentlichte, mochte ben Gefeierten nicht voll befriedigt haben; noc 
weniger erbaute ihn vermutlich die Totenfeier bes Generals Rieger, in bcr Schiller den 
gehäuften Lobsprüchen auf ben Verstorbenen einige Wendungen einverleibte, die an 
höchster Stelle pcinlid; berühren mußten. Vollends bas in die Anthologie auf bas 
Sahr 1782 aufgenommene Gedicht „Die schlimmen Monarchen" enthielt Stellen, die an 
Kühnheit alles anbre zurücklieszen. Der Herzog legte, was ihm an ber poetischen unb 
journalistischen Tätigkeit seines Regimentsmedikus mißßel, im Gedanken zum übrigen 
bis auf ben Sag ber Abrechnung. Unb biefer erschien früh genug.

Hm 13. Januar 1782 waren bic Räuber zum erstenmale in Mannheim auf geführt 
worben. Der Dichter hatte ber Vorstellung heimlich ohne Urlaub beigewohnt. Es 
scheint bem Herzog verborgen geblieben zu fein: zum mindesten hatte bas Wagnis feine 
unmittelbaren folgen für Schiller. Zu einer Wiederholung bes Stücks am 26. Mai 
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1782 fuhr er abermals nach Mannheim. Die zweite Reise — er war ja unvorsichtig 
genug gewesen, zwei befreundete Tarnen mitzunehmen — würbe bald zum Tagesgespräch 
in Stuttgart, bas nac geraumer Zeit auc bis zu ben Ohren Karl Eugens brang. 
Er lud ben Sünber vor sic nac Hohenheim, gab ihm einen scharfen Verweis, unter? 
sagte ihm jede Verbindung mit bem „Ausland" unb diktierte ihm einen vierzehntägigen 
Arres zu. Tiefe militärische Disziplinarstrafe mußte Schiller als verdient anerkennen, 
unb er machte sich schwerlich viel baraus. Danz unleidlich war dagegen bas Perbot, 
mit bem Ausland zu verkehren für ihn, ber feine besten Hoffnungen eben auf bie2e- 
Ziehungen zu fremden Schaubühnen, zumal zur Mannheimer, setzte. Übrigens bürfen 
wir einen Akt besonderer Feindseligkeit von feiten bes Herzogs auch barin säum er- 
bliesen. Wenn wir erwägen, wie sich überhaupt damals die deutschen Süriten in ihren 
Stätchen wie hinter chinesischen Mauern verschanzten, wie Herzog Karl eifersüchtig 
darüber wachte, daß sich seiner ber von ihm abhängigen Akademisten in frembe Tienfte 
begebe, wie er sogar ben Mitgliedern feines Hoftheaters bas Huftreten auf auswärtigen 
Bühnen verbot, so werben wir uns eher barüber wunbern, daß er überhaupt 3m Huf? 
Führung ber Räuber in Mannheim ein Huge zugedrückt hat.

3al8 zog sic ein neues Ungewitter über bem Haupte bes Dichters zusammen: 
ber Graubündner Handel. In den Räubern hatte er bas Sraubündner Sand als 
Spizzbubentlima unb Athen ber heutigen Sauner bezeichnet. Durc ben Übereifer einiger 
Schriftsteller, bie für bie Ehre Graubündens eintreten zu müssen glaubten, würbe diele 
verhältnismäßzig harmlose Bemerkung zu einer Haupt- unb Staatsaftion aufgebauicht, 
unb ein heimtückischer Denunziant sorgte bafür, ba^ ber Herzog von ber Sehde Kunbe 
erhalte. Tiefer, wenn es sic um mögliche Verwicklungen mit bem Ausland handelte, 
ohnehin empfindlich, geriet in heftigen Zorn, lies Schiller abermals nach ohenheim 
fommen unb verbot ihm bei Strafe ber Kassation, Tramen zu schreiben, überhaupt 2" 
dichten, anbre Schriften als medizinische zu veröffentlichen. Tamit waren bem Dichter 
bie Lebensadern unterbunben, war ihm bie Luft zum Atmen entzogen. Das war ein 
Befehl, bem er sich nicht fügen sonnte, wenn er nicht auf bas Höchste unb Heiligste, 
was er fein eigen nannte, auf bas ölüc ber Segenwart unb auf bie Hoffnungen ber 
Zukunft verzichten wollte. Unb ber Herrscher, ber jetzt nicht mehr bas Seuer bey 
feiner Disziplin unterworfenen Jünglings wohlmeinenb zu bämpfen, sondern gemalt 
tätig zu ersticken suchte, hatte bamit ben Standpunkt einer fubjeftiv berechtigten Huf? 
faffung verlassen unb sic auf ben unbedingt verdammenswerten bes rückiichtslolen 
Gewalthabers begeben. Schiller fühlte sich denn auch, wie Streicher bezeugt, von nichts 
so tief verletzt als von jenem Mlachtgebot, durc das ihm „das Recht des allergeringsten 
Untertans, von feinen Katurgaben freien Sebrauch machen zu sonnen, wenn er sie nicht 
zum Aachteil bes Staates ober ber Gesetze desselben anwenbe, jetzt gänzlich benommen 
worben war, ohne das ihm bewiesen worben wäre, biefes Hecht aus Mißbrauch ver? 
wirft zu haben".) -

Keine Frage also, baß dieser Scwaltaft bes Herzogs bie letzte Ursache zu Schillers 
Flucht war. Hur bürfen wir nicht übersehen, daß ein solcher Husgang ohnehin früher 
ober später fommen mußte, weil er durc ben inneren Segenfaß ber beiden handelnden 
Hauptpersonen in ber sic bamals abfpielenben Tragödie bebingt war. Sa wir burfen 
noc einen Schritt weiter gehen: bie Enge unb Kleinlichkeit ber im württembergiichen 
Sand unb Staat herrschenden Zustände, bie einem Seuergeiste wie Schiller seinen Kaum 
zur Entfaltung feiner Kräfte gönnten, hätten ihn vermutlich aus ber Heimat getrieben, 
auch ohne baß er mit ihrem Beherrscher feindlic zusammengestoßen wäre. Schon 
anderthalb Jahre vor ber Flucht soll er selbst gegen einen Freund bie briefliche Äußerung 
getan haben: „Meine Knochen haben mir im Vertrauen gesagt, baß sie in Schwaben 
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nicht verfaulen wollen." Unter diesem Sehwinkel erscheinen die zweite Mannheimer 
Reise und ihre Entdeckung wie der Graubündner Handel als mehr zufällige Der- 
anlassungen, die das Räderwert einer logischen Notwendigkeit, das sic einmal doc in 
Bewegung setzen mußzte, angetrieben haben; aber auc Herzog Karl wird durch die 
Ärmlichkeit der altwürttembergischen Verhältnisse, die er nicht verschuldet hat, wenigstens 
bis zu einem gewissen Grade entlastet.

Sobald Schiller klar ersannt hatte, was für ihn auf dem Spiele stand, liess sic 
auch der Sedanke nicht länger abweifen, die ihm auf erlegten Sesseln gewaltsam zu 
brechen. Richt leicht rang sic dieser Entschluß von feiner Seele los; denn er verhehlte 
sic die rechtlichen und sittlichen Bedenken nicht, die seinem Vorhaben entgegenftanben. 
Aber vor bem höheren Recht, ber höheren Verpflichtung mußten bie kleineren Derbind- 
liebfeiten unb Rücksichten zurückweichen. Es galt, feinen Senins vor Unterdrückung zu 
bewahren, seine von Schubarts Schiess al bedrohte Person sicherzustellen. Wenn er noch 
zuvor einen legten Versuch machte, durc schriftliche Vorstellungen ben Herzog umzu- 
stimmen, so geschah dies mehr, um fein Sewijjen zu beruhigen, als weil er ernstlich an 
einen Erfolg biefes Schrittes glaubte. Ein Fürst sann fein Wort nicht ohne zwingende 
Srünbe im Handumdrehen zurücknehmen, unb Schillers bewegliche Bitten sonnten nur 
an bas Sefühl appellieren, sich nicht auf neue Catsachen stützen. So nahm Herzog 
Karl bas Schriftitüc gar nicht an unb gab ben Befehl, ben Regimentsmedikus in Arrest 
nehmen zu lassen, fobalb er sich „wieder um bie -Erlaubnis eines Briefes melben würbe“. 
Unb noch weniger sonnte sich der Herrscher von bem Deserteur etwas abtrotzen lassen 
unb mit ihm wie mit einer gleichberechtigten Macht passieren. Das mußzte sic Schiller 
selbst sagen, unb er schrieb benn auch ben eine Art von Ultimatum enthaltenden Brief, 
ben er unmittelbar nac ber flucht von Mannheim aus an Herzog Karl richtete, nur 
barum, weil ihn anbere dazu brängten, unb weil er sic ben Vorwurf ersparen wollte, 
irgenb eine, wenn auch noc jo schwache Möglichkeit friedlicher Lösung verpaßt zu haben. 
Bei ruhiger Überlegung mußzte er sic sogar dazu beglückwünschen, ba^ eine Aussöhnung 
nicht zustande kam, daß er nicht nach Stuttgart zurückkehrte. Ein zusammengeleimtes 
Sreundschaftsverhältnis mit bem Herzog hätte ja boch bei nächster Gelegenheit wieder 
auseinanberfallen müssen.

Ten günstigen Zeitpunkt, ba in Karl Eugens Residenzen zu Ehren hoher Besuche 
rauschende Seite gefeiert würben, hatte Schiller dazu benutzt, sich dem herzoglichen 
Machtbereiche zu entziehen. Die Kunde feiner Flucht verbreitete sich rasch in Stuttgart 
unb erregte hier gewaltiges Aufsehen. Der Sürit selbst erfuhr wohl erst von demSe- 
schehenen, nachdem bie Sesteslus vollständig verklungen war. Die regelmässigen Rap- 
porte ber Akademie schweigen sic über bas Ereignis aus, unb vermutlich'fiel bem 
Sntcnbanten Seeger bie nicht eben beneibenswerte Hufgabe zu, mündlichen Bericht zu 
erstatten. Keine Spur einer Überlieferung enthüllt uns, wie Serenissimus bie unfrohe 
Botschaft ausgenommen hat. Lodernder Zorn wirb ohne Frage seine erste Regung ge- 
wesen fein, Scbanfen an Rache unb Strafe finb ihm gewiß zuvörderi durchs Hirn 
geschossen. Aber rasc muß er sich eines andern besonnen, ber Stimme ber Klugheit 
Sehör gegeben haben. Mit Rückjicht auf ben Ruf seiner Akademie musste er vor allem 
barauf bebaut sein, jegliches Huffehen zu vermeiben. So nahm er bie fertige Tatsache 
als solche hin. Schillers Angehörige unb Freunde zitterten, es möchte auf ben Flücht- 
ling gefchndet, seine Huslieferung betrieben werben, wozu ber Herzog, einem bem 
Militärverbanbe angehörigen Hegimentsmebifus gegenüber, wohl befugt gewesen wäre. 
Auch Freiherr von Talberg, ber Intendant bes Mannheimer Aationaltheaters, betrachtete 

. bie Sache von biefer Seite unb wollte mit bem Deserteur, solange beffen Schictjal un- 
entichieden war, nichts zu schaffen haben. Schiller selbst besorgte ähnliches unb suchte 
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seine Person, feinen Aamen, feinen Aufenthalt möglichst zu verstecken, bis er endlich in 
Bauerbach aus Stuttgart zuverlässige Aachricht erhielt, daß er nichts zu befürchten habe. 
Denn der Herzog machte alle bösen Erwartungen zuschanden: er verhielt sich vollkommen 
ruhig. Es fiel ihm auch nicht ein, dem Fortkommen feines ehemaligen Zöglings, im 
Ausland irgend ein Hindernis in den Weg zu legen. Der Sedanke, daß das Los feiner 
Familie in den Händen des von ihm beleidigten Herzogs liege, hatte Schiller den Ent 
schlußz zur Flucht erschwert: indessen hielt sic jener von kleinlicher Rachsucht fern. Wir 
wissen nicht, ob er den Pater Schiller vor sic gefordert und zur Rechenschaft gezogen 
hat; jedenfalls sonnte dieser feine völlige Unschuld leicht beweisen, und so verblieb ihm 
die fürstliche Guld. Ob wohl etwas wie leise Sympathie mit dem Jüngling, der mit 
rücksichtsloser Kühnheit das Steuer feines Lebensschiifleins in die eigene Hand genommen 
hatte, sich in der Brust des Herzogs gerührt hat: wer möchte es behaupten, wer be- 
stimmt wegleugnen? Aber selbst wenn eine solche Saite in seinem Seeleninftrument 
crflang: sein begriff von Sürstenwürde gebot, daß er sie unverzüglich zum Schweigen 
brachte. —

Der entlaufene Militärarzt existierte für Herzog Karl offiziell nicht mehr, von 
dieser Richtungslinie des Verhaltens wic er feinen gingerbreit ab. Das war torrett, 
und es war großmütig zugleich. Insgeheim scheint er aber Schiller doch nicht ganz 
aus den Augen verloren zu haben. Wir besitzen hiefür einen aktenmäßigen Beleg. 3m 
Uovembcr 1784 versandte der Dichter an hervorragende Schriftsteller, Kedafteure unb 
Freunde das Avertissement der von ihm in Aussicht genommenen neuen Zeitichrist, die 
im März 1785 als „Rheinische Thalia" verwirklicht wurde. Ein solches fiel auch dem 
Intendanten der Karlsschule in die Hände, der es mit feinem Rapport vom 24- 210 
vember 1784 dem Herzog einhändigte, dazu bemerkend: „Hach meiner Obliegenheit, 
Euer Herzoglichen Durchlaucht alles, was bie Akademie auch nur von weitem her am 
geht, untertänigst vorzulegen, sende ich Höchstdenenjelben ein von bem in ber Welt 
herumirrenden entloffenen Schiller angefündigtes Journal in aller Erniedrigungein./ 
3n jenem Avertissement übte Schiller an der Militärakademie, indem er die iohsIichen 
Einflüsse erörterte, die sie auf feine eigene Bildung ausgeübt hatte, scharfe Kritif, wo 
gegen sein Urteil über den Herzog selbst von pietätvoller Schonung biftiert war. Der 
berzog schickte bas Dokument ohne Huszerung zurück.13)

' Schon ein halb Jahr vorher waren „Die Räuber" auf bem Stuttgarter Cheater 
erschienen. Man denke! anderthalb Jahre nach Schillers Slucht ließ der $er309 005 
revolutionäre Drama, bas ben ganzen Konflift heraufbefchworen hatte, auf feiner bo 
bühne darstellen! Wir stehen ba vor einem Rätsel, fast vor einem Wunder. .Kan wir 
wohl annehmen müssen, bah irgend eine einflußreiche Persönlichkeit, die. f^ für die 
Dichtung interessierte, dem Herzog die Erlaubnis entlockte; nur dürfen wir dabei nub 
gerade auf granjista raten, die ihrer ganzen geistigen Richtung nach für das, cbeg er 
nichts übrig hatte. Man wirb geltend gemacht haben, daß das hauptstädtische Publicum 
auf bie Bekanntschaft mit bem sensationellen Werfe brenne, bah dieses zahlreiche volle 
Häuser machen und ungewöhnlich hohe Einnahmen erzielen werbe - ein öruno Dem 
Serenissimus jedenfalls besonders zugänglich gewesen ist. Was aber auch ben Auls, 
schlag gegeben haben mag: wir müssen in dieser Selbstüberwindung cm Stichen nicht 
gewöhnlicher Weitherzigkeit erblicken. .

3n ber golge fehlt uns jede Kunde von irgenb welchen, auc indirekten Beziehunge 
zwischen bem Herzog unb Schiller. Dieser selbst unterlieh weitere Unnäherungsverfuche. 
Zwal erwog er, von feinem Pater bestürmt, noch in Hauerbad) eine dritte Eingabe, 
ftanb jeboc fchliehlid) davon ab, im richtigen Gefühl, bah cs doc nutzlos sein werde 
unb ihm höchstens als Schwäche ausgelegt werben sönne. Dagegen machte er cs 110 
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zum Srundsaß, vom Herzog nur Sutes zu reden, was feinem Herzen wie feinem Der- 
staube gleichermaszen zur Ehre gereichte. Ob Karl Eugen von des Dichters spätern 
Arbeiten irgend etwas zu Sesicht bekommen hat, wissen wir nicht; die Wahrscheinlichkeit 
spricht nicht eben dafür. Je ferner ihm ber Fall Schiller zeitlich rückte, befto mehr 
verlor er für ihn an Wichtigkeit, unb schlieszlic mochte ber unbantbare Akademis ihm 
mehr unb mehr aus bem Sinne entschwunden fein. Erst kurz vor feinem Code würbe 
er noc einmal an ihn erinnert. Als Schiller elf Jahre nac feiner Flucht vorüber- 
gehend in bie Heimat zurückkehrte, wollte er sic erst versichern, ba^ er seinen Wider- 
wärtigkeiten ausgesetzt fei. Er schrieb von Heilbronn aus an ben Herzog ganz im Cone 
bes ehemaligen Karlsschülers. Dieser gab zwar seine Antwort, äusserte jedoch, ba^ er 
Schiller ignorieren werbe, wenn er nac Stuttgart fomme. Überdies erteilte er bem 
alten Schiller mehrmals Urlaub, um feinen Sohn in Heilbronn zu besuchen. Das war 
alles, was man von jenem billigerweise erwarten sonnte. Mochte er selbst insgeheim 
etwas wie Stolz auf feinen inzwischen berühmt geworbenen Zögling empfunden haben, 
so bürste er doc vor ber Welt nicht weiter gehen, wenn er nicht seiner Würbe ver- 
geben wollte. Es gehört benn doc eine unglaubliche Alaivetät dazu, bem Fürsten zuzu- 
muten, bass er etwa ben Deserteur mit Pauken unb Trompeten hätte empfangen unb 
ihm einen Orden auf bie Brus heften sollen! Übrigens war Karl Eugen alt geworben 
unb feinem Ende nahe: mehr als oberflächlich vermochte ihn Schillers Anwesenheit in 
Württemberg nicht mehr zu berühren.

Dem Seifte bes Dichters musste bei feinem Muf enthalt in ber Heimat unb bei bem 
Abscheiden bes Herzogs die Vergangenheit wieder greifbar nahe rücken. Gewiß waren 
seine Sefühle gemischt, unb bemgemä^ feine gelegentlichen, wechselnden Stimmungen ent- 
fprungenen Huszerungen widerspruchsvoll. Sein Freund Friedric von Hoven erzählt in 
feiner Autobiographie von Schiller: „3c sah ihn bei ber Alachricht, daßz ber Herzog 
frans unb feine Krans heit lebensgefährlich fei, erblassen, hörte ihn ben Verlust, welchen 
bas Vaterland durc beffen Cod erleiden würbe, in ben rührendsten Ausdrücken be- 
flagen, unb bie Aachricht von bem wirklic erfolgten Cod bes Herzogs erfüllte ihn mit 
einer Crauer, als wenn er bie Aachricht von bem Cod eines Freundes erhalten hätte." 
Unb auf einem Spaziergang will Hoven im Angesicht von Karls Sruft aus Schillers Mund 
bie Worte vernommen haben: „Da ruht er also, biefer rastlos tätig gewesene Mann. Er 
hatte grosse Fehler als Regent, grössere als Mlensc; aber bie erstem würben von feinen 
großen Eigenschaften weit überwogen, unb bas Andenken an bie letztern muss mit bem 
Toten begraben werben. Darum sage ich dir, wenn bu, ba er nun bort liegt, jetzt noc 
nachteilig von ihm sprechen hörst, traue diesem Menschen nicht! er ist fein guter, wenigstens 
fein ebler Mensch." Alag nun dies auc nicht gerabe buchstäblich zu nehmen fein, so 
sind doc ähnliche Huszerungen sicher gefallen, unb auc Schillers Schwägerin Karoline 
von Wolzogen macht Hovens Muff affung zu ber ihrigen. Fast gleichzeitig schrieb freilich 
Schiller an Körner: „Der Cod bes alten Aerobes hat weder auf mic noc auf meine 
Familie Einfluß, ausser daßz es allen Menschen, bie unmittelbar mit bem Herrn zu tun 
hatten, wie mein Vater, sehr wohl ist, jetzt einen Mlenj chen vor sic zu haben." ferner 
hat Schiller wiederholt gegen Vertraute über „die wahnsinnige Alethode" seiner Er- 
ziehung, über bie „herz- unb geistlose Erziehung", bie ihm zuteil geworben fei, unb 
beren schädliche Folgen auf feine Entwicklung geklagt. Unb doc bedauerte er später 
bie Aufhebung ber Karlsschule nach dem Code ihres Stifters. Er hatte eben in bie 
Vorzüge wie in bie Schattenseiten ber Anstalt gleichermaszen flaren Einblick, unb je nac 
seiner Stimmung erschienen ihm bie einen ober bie anbern als überwiegend. Unb halb 
erblickte er in Karl Eugen ben Wohltäter unb väterlichen Erzieher, bald ben despotischen 
Unterdrücker feines aufflammenden Senies, was er ja auc beides gewesen ist. In 
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ruhigen Augenblicken nüchterner Erwägung mochte auc Schiller sic eine mittlere Linie 
ziehen und das Sute und Böse, das er von jener Seite empfangen hatte, als gegen- 
seitig ausgeglichen betrachten.

Wie man jedoc immer das Verhalten Herzog Karls gegen Stiller beurteilen mag, 
ob man ihn etwas mehr zu entschuldigen ober entschiedener zu verdammen geneigt ist: 
so viel geht auc ans dem Salle Schiller mit vollkommener Deutlichkeit hervor, daß der 
Zeherricher Württembergs für die Huszerungen einer poetischen Aatur in ber Potenz 
keinerlei Verständnis gehabt hat. Und bas stimmt zu ber andern Catsache, daß ihm 
die Fühlung mit ber gewaltig ihrem Sipfel zustrebenden Hationalliteratur gefehlt hat. 
Indessen zeigte sic auc hier die Wahrheit bes Hoetheschen Wortes, baß Herzog Karl, 
indem er nur die niederen Zwecke im Auge hatte, doc bie höhern beförbern mußte. 
Die erhöhte geistige Regsamkeit, bic unter seiner Legierung in Württemberg fast auf 
allen Gebieten herrschte, mußte auc ber poefic mittelbar zugute kommen, ber Slan 
feiner Hofhaltung die Phantasie ber Dichter befruchten; ja selbst in seiner immerhin 
machtvollen Persönlichkeit lagen anregenbe Keime, bie ber fünftlerifchen Weiterentwicklung 
fähig waren. Erschien es doc auc in späteren Zeiten immer wieber als eine reizvolle 
Aufgabe, feinen Charakter poetisch auszugestalten, und Hermann Kurz’ Roman „Schillers 
Heimatjahre", Laubes Schauspiel „Die Karlsschüler" finb wohl bie bekanntesten, aber 
nicht bic einzigen Dichtwerke, in denen Herzog Karl eine bedeutsame Rolle spielt. Sür 
künstlerische Zwecke finb alle Stoffe verwertbar, denen eine gewisse Größe anhaftet; sie 
brauchen nicht eben cbcl zu fein, wenn sie nur nicht vollkommen gemein finb. So war 
auch Karl Eugens gesamtes Eun unb Treiben samt feinen anfechtbarsten Handlungen, 
sofern diese bas Gepräge bes Besondern trugen unb weitreichende Folgen hatten, ein 
Dunstkreis, ber bas poetische Schaffen wenigstens mittelbar förbertc. Beweise bafür 
finb Schillers Sugenddramen, bereu naturalistisch scharfes Profil aus den eigenartigen 
Zuständen bes Karl Eugenjchen Württemberg herausgejchnitten ist.

III.

Das stärkere Regen ber geistigen Kräfte im Schwabenlande mußte um so günstigere 
Solgen haben, als cs mit bem mächtigen Aufschwung ber deutschen Poesie zusammen- 
fiel. Das Einrücken bes Schwabentums in bic allgemein nationale Siteraturbewegung, 
durch Hubers unb Gemmingens Huftreten glücklich eingeleitet, stritt langsam aber 
unaufhaltsam vorwärts. Württemberg besam sogar feinen kleinen Literaturpapst in 
ber Person Balthasar Haugs, ber — für bie Sachlage bezeichnend — zu den 
vertrautesten wissenschaftlichen Helfern bes Herzogs gehörte. Tiefer sah Haugs schön- 
geistige Bemühungen zu Ehren bes schwäbischen Hamens gewiß nicht ungern, ba sie 
sic in so gesetzmäßzigszahmen Baßncn bewegten unb von einer Peron ausgingen, bereu 
Loyalität über jebem Zweifel staub, unb ber unmöglich ein Verdacht bei Genialität an- 
haften tonnte.

Balthasar Haug war am 4. Juli 1731 zu Stammheim (im Oberamt Calw) ge- 
boren, machte ben regelmäßigen philologisch-theologischen Bildungsgang durch, würbe 
Pfarrer zu Niederstotzingen unb Magitadt, 1766 Professor am Stuttgarter Symnajium, 
welchen Posten er jedoc erst 1773 antreten tonnte, ba er inzwischen „höchster Lite- 
rarischer Privataufträge halber" in Karls bamaliger Rejidenz Ludwigsburg festgehalten 
würbe. 3m Januar 1776 erhielt er zu seinem Symnajialamt eine Professur für deut- 
sehen Stil au ber Karlsschule mit halb philologischem, halb ästhetischem Lehrauftrag. 
Zugleich war er Mittwochsprediger an ber Stuttgarter Stiftskirche. Er starb am
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3. Januar 1792. Sein Ansehen beschränkte sic nicht auf seine württembergische Heimat. 
Er war Mitglied verschiedener auswärtiger Sesellschaften, kaiserlicher Pfalzgraf unb 
machte sic als solcher ben von ihm freilich ernstgemeinten Spa^, anbre Dichter mit 
bem Torbeerkranze zu frönen. Ein wackerer Mann, eine wohlmeinende unb kenntnis- 
reiche Persönlichkeit mit regen unb vielseitigen geistigen Interessen, erhob sic Haug in 
feinem Sac über ein anständiges Durchschnittsmasz.

Als Poet hat er nichts Bleibendes geschaffen. Er biente bem Herzog unb ber 
Akademie mit Festgedichten unb Festspielen, die ben höfischen Anforderungen in einem 
uns widerlich erscheinenden Mlasze Genüge leisteten. Sonst liebte er religiöse unb mora-
lische Stoffe, bie er in Form von Oben unb päauen zwar 
aber in einem geschmückten unb aufgeputzten Stile, ber 
aus ber Rumpelkammer ber Renaissancepoesie hervor- 
geholt zu sein scheint, behanbelte. Sein poetisches Haupt- 
werf ist eine „Der Christ am Sabbath" betitelte Samm- 
lung frommer Lieder (1763/4).

Wirklichen Huben hat Haug als Literarhistoriker 
unb Förderer ber zeitgenössischen Literatur gestiftet. Zwar 
mußz feine 1762 erschienene Jugendschrift „Zustand ber 
schönen Wissenschaften in Schwaben", ein verfrühter Der- 
such, die Ehre der einheimischen Literatur zu retten, als 
verunglückt betrachtet werben: in zopfiger, schwerfälliger 
Prosa geschrieben, bietet sie nichts als Allgemeinheiten 
ohne Beweisfraft Hbcr bie Sründung einer schömissen- 
schaftlichen Zeitschrift in Stuttgart war ein sehr verdienst- 
volles Unternehmen. Sie erschien zuerst 1774 unter bem 
Eitel „Gelehrte Ergözlichkeiten unb Alachrichten", 1775— 
1780 als „Schwäbisches Magazin von gelehrten Sachen", 
1781 unb 1782 als „Zustand ber Wissenschaften unb Künste

nicht ohne Sewandtheit,

Balthasar Haug

in Schwaben". Sedichte,
literarische, ästhetische, kritische Artikel, Personalnotizen wechseln barin miteinander ab, 
unb wenn bie neun Bände auc weit reichere Husbeute für Statistik unb Biographie als 
für Poesie liefern, wenn sie auc vielfach einen trockenen unb ärmlichen Eindruck erregen, 
so war doc einmal ber Dersuc gemacht, bie schwäbischen Schriftsteller zu sammeln. Im 
Jahrgang 1776 würbe ber jugendliche Schiller von feinem Lehrer Haug, der mit ihm in 
näherer Verbindung staub unb ihm wohlwollte, als Mitarbeiter — mit ber Ode „Der 
Abend" — eingeführt. In bet 1790 veröffentlichten und dem Landesherrn gewidmeten 
Schrift „Das gelehrte Wirtemberg" fasste bann Haug nochmals feine literarischen Be
strebungen zusammen: es ist ein Lerikon, bas an bie Biographien aller im Lande wie 
auswärts lebenben württembergischen Autoren eine Übersicht über Schwaben anreiht, 
bie sic auf allen möglichen anbern Gebieten hervorgetan ober geachtete Stellungen er- 
worben hatten.

Wie ein roter gaben zieht sic durch Haugs gesamte literarische Tätigkeit bie Ab- 
sicht, bie Ehre feiner schwäbischen Heimat zu retten unb damit zugleich ber Ehre feines 
Fürsten zu bienen, ben er nicht blosz als Dichter, Festredner, Kanzelprediger, fonbern 
auc als Publizist verherrlicht hat. In feiner Jugendschrift vom „Zustand ber schönen 
Wissenschaften in Schwaben" muss er freilich recht fleinlaut werben, wenn er auf bie 
lebenben einheimischen Poeten zu reden fommt. Um so voller sann er ben Mund in 
seinem letzten, 28 Jahre später veröffentlichten Werke „Das gelehrte Wirtemberg" 
nehmen, dessen Widmung mit ben Worten beginnt: „Wer in Abrede fein sann, ba^ 
Wirtemberg seit einem halben Jahrhundert Riesenschritte gemacht habe sowohl in ber
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Erziehungskunst überhaupt als vornehmlich in der Erhöhung und Ausbreitung der Se- 
lehrsamkeit und Kunst: der muß entweder in der Litteratur der Teutschen ganz un- 
bewandert ober ein Feind unseres Vaterlandes fein." Die neun dazwischenliegenden 
Zeitschriftenbände sollen durch Zusammenschichtung massenhaften Materials denselben 
Zweck erfüllen. Haug sucht seine Siege mit dem groben Seschüt ber Statistik zu er- 
sümpfen: wer etwas geschrieben hat, ist ihm ein Schriftsteller, wer etwas gebietet, ein 
Dichter, unb er zählt feine Leute mehr, als bass er sie wagt. Aber schließlich finb 
Zahlen doc auc Beweismittel, unb wenn man die Übersicht über bic württembergischen 
Autoren vom Jahre 1762 mit ber von 1790 vergleicht, so sticht ber gewaltige Unter- 
schied, auch bei einer Prüfung nac qualitativen Sesichtspunkten, sofort in bie Augen: 
Württemberg hatte in ber Cat bie dazwischenliegenden 28 Jahre ausgenutzt unb in ben 
schönen Wissenschaften Riesenfortschritte gemacht.

Die Debatten über bie literarischen Leistungen des Schwabentums unb feinen Bil* 
bungsftanb waren mittlerweile fortgesetzt worben. Haugs frühzeitiger Optimismus hatte 
keineswegs allseitige Zustimmung gefunden. Dem schon mit 28 Jahren 1766 verftor* 
benen Thomas Abbt, einem Ulmer, ber es als philosophischer Schriftsteller ausserhalb 
seiner Heimat zu hohem Ansehen gebracht hat, erschien diese als ein Böotien, als ein 
Land ber Barbarei. Unb noch später erklärte Schubart bie schwäbischen Saue ringsum 
für lauter poetische Wüsteneien unb klagte barüber, bass es in Schwaben Hochverrat 
fei, Seschmac zu haben. Auch in der 1774 zu Augsburg erschienenen anonymen Schrift 
„Die Ehre ber Schwaben" unb in ben pikanten Reisebildern, bie ber einflussreiche, 
aus Altwürttemberg ftammenbe Journalist Ludwig Wekhrlin unter dem Eitel „Des 
Anselmus Rabiojus Reise durc Oberdeutschland" 1778 — gleichfalls anonym — auf 
ben Markt geworfen hat, überwogen scharfe Kritik unb Satire. Willkommene Bundes- 
genossen faub dagegen Haug in bem ausgezeichneten Germanisten Friedric Karl 
Sul ba (1724—1788), einem württembergischen Pfarrer, ber für bie Schwaben bie Ehre 
in Anspruch nahm, „die herrschende Sprache gezeugt zu haben", ferner in bem jungen 
Sotthold Stäublin, feinem Günstling, unb in Johann ilichael Armbruster, ber 1785 
ein „Schwäbisches Museum" zu Ehren bes schwäbischen Aarnens begründete. 3m all- 
gemeinen ging man bei biefen Erörterungen mehr von stammheitlichen als politischen 
Begriffen aus, unb Angriffe wie Bettungen galten meist bem gesamten Schwabentum, 
von bem Württemberg nur ein Beftanbteil, wenn auch bas Kernland, war. Unb wirklich 
lag über Württemberg unb bem übrigen Schwaben damals ungefähr berfelbe geistige 
Dunstkreis gebreitet.

Ein wie günstiges Ergebnis im ganzen ber Überblick liefert, ben Balthasar Haug 
1790 über „Das gelehrte Wirtemberg" gab: etwas bedenklich muss es stimmen, bass 
ber Abschnitt, ber bie im Ausland lebenden württembergischen Schriftsteller behandelt, 
bie besten Aarnen enthält. Es ist ein altes unb noch heute nicht ganz überwundenes 
Verhängnis bes Württemberger Landes, bass gerabe bie edelsten Schößlinge feiner 
geistigen Sriebfraft entwurzelt werben müssen, um nicht im heimatlichen Boben zu ver* 
kümmern. Immerhin bleibt bem Karl Eugenschen Württemberg ber Ruhm, wenigstens 
bie geistige Nährmutter auc derjenigen Salente gewesen zu sein, welche sic erst in ber 
Fremde voll entfaltet haben.

In Herzog Karls früherer Regierungsperiode war bie Cübinger Hochschule mit 
bem Stift bie einzige höhere Bilbungsftätte im Lande, für bie einerseits bie beiden 
Symnasien zu Stuttgart ober Tübingen, andrerseits bie verschiedenen niederen Semi- 
narien ober Klosterschulen bie wissenschaftlichen Dorbereitungsstufen bildeten. 3n ben 
Zwei lebten Jahrzehnten trat biefen Anstalten bie Militärakademie, am 22. Dezember 
1781 von Kaiser Joseph II. als „Karls Hohe Schule" zur Universität erhoben, an bie
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Seite, die bekanntlich in ihrer Organisation Symnasium und Hochschule vereinigte. In 
diesen zweierlei Bildungsstätten haben wir denn das unter Herzog Karl herangewachsene 
württembergische Dichtergeschlecht so gut wie ausschlieszlic zu suchen.

Zu Ende der sechziger Jahre begann auc die Seminarien und bas Eübinger 
Stift frischere Seistesluft zu durchwehen, unb die neu erwarte deutsche Poesie brang 
selbst durc die Ritzen ber Kloftermauern. David Christoph Seybold, beffen Zeugnis 
für bie Sleichgültigkeit ber Stiftsstudenten gegen die Literatur noc in ben sechziger 
Jahren oben angeführt worben ist, berichtet, im Jahre 1778 fei bereits ein solcher 
Umschwung eingetreten, daß viele Seminaristen über bem Lesen ber neueren deutschen 
Schriften ihre humanistischen, viele Stiftler 

Gottlob David Fartmann

ihre theologischen Studien verabsäumten unb 
Sefahr bestaub, Württemberg werbe größten
teils Schöngeister zu Pfarrern bekommen. 
And Seybold tischt zur Illustration dieses 
Satzes folgende Anekdote auf: „Einem Stu- 
beuten zu Blaubeuren nahm ber Professor 
Werthers Leiden hinweg. 0, sagte ber 
Mensch, man sann mir’s wohl nehmen: 
kann's auswendig." In ben siebenziger 
Jahren — also in ber Zeit, ba bie Karls- 
schule emporblühte — überfluteten bie mo- 
bernen Dichter alle Seminarien: bie jungen 
Leute schwärmten mit Klopstoc unb ver- 
gossen Eränen über Werther unb Siegwart. 
Hub man begann auc selbst in erhöhtem 
Alaßze mit ben bewunderten Vorbildern in 
poetischer Produktion zu wetteifern. Für 
bie theologischen Vorgesetzten war freilich 
eine solche Seschmacksrichtung nac wie 
vor ein Sreuel, unb sie bulbeten wider- 
willig, was sie hoch nicht mehr zu hindern 
vermochten.

Allen voran stürmte ber Roßzwager Schullehrerssohn Gottlob David Hart- 
mann, ber in fieberhaftem Orange feine Kräfte vorzeitig aufzehrte. Am 2. Sep- 
tember 1752 geboren, erhielt er seine Ausbildung in ben Klosters chulen zu Blaubeuren 
unb Bebenhaufen unb seit 1771 im Eübinger Stift. Er fühlte sic in ben engen unb 
strengen Seminarverhältniffen höchst unbehaglich. Der humanistische Zopf und die theo- 
logische Selehrsamkeit waren ihm gleichermaszen zuwider. Klopstoc unb ber neuen 
Poesie, daneben philosophischer, geschichtlicher, germanistischer Wissenschaft galt seine 
Liebe. Er brannte vor Verlangen, in ber deutschen Literatur mitreden zu bürfen. In 
feinem Hirne kreuzten sich die großartigsten Pläne, bie einander immer wieber ver- 
brängten, ehe sie zur Ausführung gekommen waren. Er spann seine gäben nac allen 
Richtungen, knüpfte nac allen Seiten hin literarische Beziehungen an. Dem würbigen 
Huber in Tübingen, bem alten Bobmer unb Lavater in Zürich kam er persönlich nahe. 
Schon als Stiftsftubent trat er mit Gedichten in Almanachen hervor unb ließ seine 
eigenartigen Jahresfeiern, worin er rückblickend sic in Betrachtungen über bas ver
gangene Jahr versende unb Zeitereignisse unb persönliche Erlebnisse durcheinander wob, 
als Einzeldrucke erscheinen, gab 1773 eine moralphilosophijche Prosaschrift „Sophron 
ober bie Bestimmung des Jünglings für biefes Leben" mit heftigen Husfällen gegen



442 Sechster Abschnitt.

das heimische Schulwesen und 1774 „Litterarische Briefe" heraus und rezensierte eifrig 
für verschiedene Blätter. Man kann sic denken, daßz die Stiftsvorgesetzten nicht eben 
freundlich zu dem Treiben des Jünglings sahen, dessen Kamen man schon allerwärts 
unter frohen Hoffnungen nannte. Er selbst fühlte sic im Stift vereinsamt, eingeengt, 
beargwöhnt und sonnte sic mit feiner theologischen Bestimmung durchaus nicht ver- 
söhnen. So war es eine glückliche Lösung, daßz ihm Freunde einen Ruf als Professor 
der Philosophie an bas neugegrünbete akademische Symnasium zu Mitau in Kurland 
verschafften. Im April 1774 trat er bic Reise an, unb er machte unterwegs bei einer 
Anzahl literarischer Größen Station. In Mlitau warteten feiner ein ehrenvoller Wir- 
kungskreis unb angenehme äussere Lebensverhältnijse: aber schon am 5. November 1775 
raffte ihn ein hitziges Fieber hinweg.

Es ist Hartmann nicht beschieden gewesen, sich aus Sturm unb Drang zu Klärung
Die Aatur hatte ihn reic mit geistigen Gaben bedacht. unb Reife durchzuarbeiten.

Karl Philipp Cons
(Aus „Hartmann, Schillers Jugendfreunde".
Stuttgart, 3. 6. Cottasche Buchhandlung 

Xachf.)

Es fragt sich jedoch, ob er bei längerer Lebensdauer nicht 
mehr auf bem geschichts-philosophischen als auf dem poetischen 
Gebiete geglänzt hätte. Bereitete er doc nichts Geringeres 
als eine Geschichte der Menschheit vor. Seine Aluje war 
durchaus auf bas Erhabene unb Pathetische gerichtet; Eände- 
leien waren ihm zuwider, ben Keim tat er in Acht unb 
Bann. Der einfache Liederton blieb ihm versagt. Er war 
im Srunde genommen von sprödem Stoffe, Naivetät unb 
Sinnlichkeit gingen ihm völlig ab. Aber seinen patriotischen 
Empfindungen unb deutschtümlichen Gesinnungen, feiner Be- 
geisterung für Freiheit unb Bürgertugenb, feinem Hoffe gegen 
Tyrannei unb Dölkerkrieg wusste er feuerig berebten Aus- 
druck zu verleihen. Bereits rührte er, ähnlich wie Huber, 
an ben Saiten, die später Schiller voll erklingen liesz. Häufig 
freilich verfiel er in schwulstige unb frostige Rhetorik, zumal in 
ben Gesängen, bic er, in ben Klopftocffchcn Bardenchor ein- 

ftimmenb, als Barbe Celynhard preisgegeben hat. Immerhin begann sich sein deichmac 
merklich zu läutern. Und auch der unangenehmen Eigenschaft, feiner Person übertriebene 
Wichtigkeit beizumejsen unb sie in ben Mittelpunkt feines Dichtens zu stellen, hätte er 
sic wohl mit ber Zeit entäußert, je mehr bas Verlangen, ein Originalgenie um jeden 
Preis zu sein, in ihm zurück gewichen wäre.

Balb nach Fartmanns Abgang aus bem Stift würbe dieses ber Sammelpunkt für 
Poetengesellschaften; nicht mehr vereinsamt, fonbern in froher Gemeinschaft strebten nun- 
mehr bic Jünglinge nach hohen Zielen. Schon von bem nachmaligen trefflichen Karls- 
schulprofesjor Friedric Drück, ber 1773 in bas Stift cintrat, wissen wir, daß er einem 
solchen Kreise angehörte. Ein paar Jahre später wanbcltc bas Freundespaar Karl 
Friedrich Reinhard (1761—1837) aus Schorndorf unb Karl Philipp Con3 
(1762— 1827) aus Lorc auf ben Pfaden ber Dichtkunst. Zwei Pfarrersföhne, besuchten 
sie gemeinsam bic Schorndorfer Lateinschule unb trafen, nachdem sie verschiedene niedere 
Seminarien burchlaufen hatten, wieder im Sübinger Stift zusammen, wo sie ben Herzens- 
bunb erneuerten. Sic schwelgten in den schönen Wissenschaften, dichteten unb übersetzten um 
bic Wette. Aoc als Stubenten wagten beide ben Slug an bic Öffentlichkeit. Don einzelnen 
Gedichten abgesehen, liesz Conz 1782 ein namentlich in bühnentechnijcher Hinsicht unreifes 
Drama „Konrabin von Schwaben" erscheinen, Reinhard anonym 1783 eine geistreiche Über- 
setzung bes Eibull nebst proben aus Properz unb Eyrtäus unb einem Anhang von eigenen 
Elegien, unb 1785 taten sich bic Freunde zu einem Bändchen „Episteln" zujammen.
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Bald trennten sic jedoc ihre Wege, und gar verschiedene Lebensschickjale harrten 
ihrer. Reinhard erzwang sic durch eine scharfe Kritik über das Cübinger Stift in 
Armbrusters Schwäbischem Museum von seinem Pater die Erlaubnis, dem ihm verhaszten 
theologischen Perus entsagen und der Enge der heimatlichen Verhältnisse entweichen zu 
dürfen. Er zog als Hauslehrer nac Frankreich, wo ihn die Wogen der Revolution 
ergriffen und rasc in die Höhe trugen. Dier Jahrzehnte lang biente er in den mannig- 
sanften Stellungen, als Sesandter, Botschafter, Minister, den wechselnden Machthabern 
in Frankreich, oftmals mit innerem Widerstreben, aber gleichsam unter dem unentrinn- 
baren Zwang einer einmal übernommenen Pflicht. Sein bewegtes Dasein staub unter 
bem Verhängnis blinben Zufalls, bem
er sic mit Fatalismus ergab, bilbcte 
eine Kette von Widersprüchen, die zu 
sprengen ihm bic Entschlossenheit man- 
gelte. Als Pair von Frankreic unb 
Mitglied ber Akademie beschloß Sraf 
Reinhard in Paris feine Sage, die er 
in einem schwäbischen Pfarrhaus be- 
gönnen hatte.

Im Herzen niemals von seinem 
alten Daterlande losgelöst, war Rein- 
hard zeitlebens bemüht, bcn Zusammen- 
bang mit bcn Freunden in ber Heimat 
aufrecht zu erhalten unb neue literarische 
Verbindungen anzuknüpfen. Auc hörte 
er nicht sofort auf, deutscher Dichter 
unb Schriftsteller zu sein. Aoc bis 
zum Jahre 1800 veröffentlichte er ba 
unb bort Sedichte unb Profaaufsätze. 
Später ließz er sic baran genügen, zu 
guter Stunbc manchmal vor sic hinzu- 
dichten ober häusliche Feste durc pocs 
tische Spenben zu verherrlichen. Aber 
ber Sedanke, bic Erzeugnisse feiner 
Muse zu sammeln, ließz ihn doc nicht 

Sraf Reinhard

los. Es kam leider nicht dazu. Rehr noc muss man bebauern, bap feine dichterische 
Entwicklung mitten im besten Zuge durch völlig entgegengesetzte Knforberungen unter; 
brochen worben ist. Denn aus feinen jugendlichen Versuchen leuchtet ein schönes Salcnt 
hervor, unb namentlich unter feinen Siegten finben sic ausgezeichnete Schöpfungen, voll 
von Kraft bes Sedankens, von weichem unb doc echt männlichem Sefühl, von ver- 
haltenem Schmerz unb gcbämpfter Leidenschaft.

Conz’ Leben spielte sic ganz in Württemberg ab. Alachdem er Prediger an ber 
Karlsschule, Diakonus in Vaihingen a. b. Enz unb Ludwigsburg gewesen war, erhielt 
er 1804 einen Ruf als ordentlicher Professor ber klassischen Philologie nac Sübingen, wo 
er seine Vorlesungen auf Ästhetik unb Literaturgeschichte ausdehnte, auc praktische Übungen 
im deutschen Stil abhielt. 1812 würbe ihm noc dazu bic Professur für Rhetorik über; 
tragen. War er auc nichts weniger als bas Ideal eines Dozenten, so banste doc mancher 
Jüngere bem herzensguten Menschen mit bem kindlichen Semüte Anregung unb Förderung.

Conz hat eine ziemlich lange Reihe eigener Gedichtbücher veröffentlicht, außerdem 
auch übersetzt unb auf bem historischen, biographischen, literaturgeschichtlichen, ästhetischen. 
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philosophischen und philologischen Gebiete geschriftstellert. Er war ein vielseitiger und 
nac Formen wie Stoffen reichhaltiger Poet, den künstlerische Zucht, reiner Seschmac 
und gormfinn über den Durchschnitt feiner nächsten Umgebung erhoben. Ein starkes 
Naturell, eine bestimmte Physiognomie ging ihm freilich ab. Seine Dichtungen sind kaum 
mehr als freie Um- und Alachbildungen bewährter illuster. Er ist in erster Linie ein 
bewußter Jünger der Antike, zumal des von ihm bewunderten Hellenentums: Anklänge 
an die alten Klassiker, bereu Metren er auch bevorzugt, ziehen sich durc alle feine 
Schöpfungen. Taneben ließ er sic der Reihe nach von den emporkommenden Srößzen 
ber deutschen Literatur, später namentlich von Schiller, beeinflussen. Sein Anpassungs
vermögen ging so weit, ba^ er schließlich sogar romantische Bestandteile in feine Poesie 
aufnahm, was biefer keineswegs zum Alachteil gereichte. Übrigens bildeten seine früh- 
zeitige Hohenitaufenbegeisterung, fein Interesse am mittelalter überhaupt, feine Alach- 
ahmung von Minneliedern schon eine Vorstufe zu seiner romantischen Epoche. Seine 
hauptsächliche literarische Rolle hat Conz erst nac Herzog Karls Cod gespielt, als die 
klassizistische Richtung in Stuttgart zur Herrschaft gelangte unb im „Alorgenblatt für 
gebilbete Stände" ein einfluszreiches Organ gewann. Doc hinderte ihn fein nahes Der- 
hältnis zu den Führern biefer literarischen Partei, Friedrich Weisser unb Friedric Haug, 
nicht, auch mit dem aufstrebenden Ahland-Körnerschen Romantikerkreis Fühlung zu nehmen.

Gleichzeitig mit Reinhard unb Cong lebte im Eübinger Stift Diktor Matthäus 
Bührer (1760—1828) aus Möttlingen (OH. Calw), zuletzt Pfarrer in Echterdingen. 
Die poetische Ader floß ihm am reichsten in ber Studentenzeit. Der Kneipzeitungston 
schlägt sein komisches Gedicht in Herametern „Die Aeujahrsnacht" (1784) an, worin 
nach bem Muster von Zachariäs Renommisten eine folibe Kauferei zwischen Studenten 
unb Philistern beschrieben wirb. Das dichterisch belanglose Werkchen erregt als Eübinger 
Sittenbild bescheidenes Interesse. Hus derselben burschikosen Stimmung heraus ist Bührers 
Sammlung „Kleine Gedichte" (1785) geflossen. Auc Jakob Heinric Tutten= 
hofer (1758—1823) aus Aeubulach, als Pfarrer zu Deckenpfronn gestorben, ber nach- 
mals mit völlig verschollenen Gedichtbüchern, Erzählungen unb Tramen hervorgetreten 
ist, zählte in jenem Zeitraum zu den dichtenden Stiftlern. Es dichteten ferner gelegentlich 
ber als Pfarrer zu Schnaitheim verstorbene Johannes Lang (1758—1811) aus Blau- 
beuren, ber originelle Philosoph Christoph Gottfried Bardili (1761—1808) aus 
Klaubeuren, später Professor an der Karlsschule unb bem Symnajium in Stuttgart, 
Gotthold Stäublins jüngerer Kruber Karl Friedric Stäublin (1761—1826) aus 
Stuttgart, ber nachmalige Söttinger Eheologieprofessor. Alle diese Stiftsftubenten 
scharten sic zu gemeinsamer Pflege ber Poesie, insbesondere ber lyrischen, eng zusammen.

Eine ganz anbere Richtung schlug ber junge Karl Friedrich Hensler (1759—1825) 
aus Vaihingen a. b. Enz ein, ber es in Tübingen zum Magister brachte, bann bof- 
meister würbe, halb nach Wien kam unb im bortigen Eheaterleben als Leiter von Volks- 
bühnen unb fruchtbarer Schaufpieldichter eine bedeutende Kolle gespielt hat.

Etwas später als biefe besuchten Johann Friedrich he igel in (1764—1845) 
aus Stuttgart unb ber Pfarrerssohn Johann Friedrich Schlotterbec (1765—1840) 
aus Altensteig bas Stift. Heigelin, ber die letzten Jahrzehnte seines lebens als pensionierter 
Pfarrer unb titulierter Professor in Geradstetten verbrachte, hat in jungen Jahren zwei- 
mal feine Gelegenheitsgedichte gesammelt. Schlotterbec würbe, nachdem er magiftriert 
hatte, aus bem Stift relegiert, fanb jedoc 1789 Anstellung als Lehrer ber alten Sprachen 
an ben unteren Klaffen ber Karlsschule unb ging später in den Verwaltungsdienst über. 
Er verstaub geschickt mit bem poetischen Pfündchen, bas bie Katur ihm anvertraut hatte, 
zu wuchern. Seit 1786 veröffentlichte er allerlei Sabel- unb Sedichtbücher, worin er 
mit Behagen einer altmodisch trivialen Manier huldigte. Seine ausgesprochene 3e- 
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gabung für Fest- und Selegenheitsverse trug ihm nac Schubarts Cod 1791 das Amt 
eines Hof- und Theaterdichters ein. Seitdem liess er vollends fein irgendwie belang- 
reiches -Ereignis im Fürstenhause, feinen Seburts- ober Namenstag unverewigt, ver- 
herrlichte aber auch öffentliche Lokalbegebenheiten, biente Privatpersonen mit Hochzeit- 
gefangen, fertigte für bas Stuttgarter unb später für bas Almer Sweater Festspiele, 
Prologe, Kantaten, übersetzte Opernterte. Wie ungenießbar für unfern Seschmac biefe 
in phrasenhaften Übertreibungen schwelgenden Reimereien finb: für bic Mitlebenden 
haben sie doc ihren Zweck erfüllt, unb Schlotterbec gehörte manches Jahrzehnt zu 
ben populären Persönlichkeiten ber Residenz, ja des ganzen Ländchens.

In ber letzten Regierungszeit Herzog Karls erhielten einige besonders begnabete 
Geister im Stift ihre Ausbildung, bereu öffentliches Wirken freilich einer späteren Epoche 
angehört: Friedrich Schelling, Wilhelm Hegel, Friedrich Hölderlin. Wie 
dieser mit jenen beiden ein philosophisches Kleeblatt bildete, so schloß er sich mit Rudolf 
Magenau (1767—1846) aus Markgröningen unb Ludwig Weuffer (1769—1839) 
aus Stuttgart, bic beide nicht aus ben regelmäßigen Bahnen bes württembergischen 
Theologen gewichen finb, zu einem poetischen Vereine zusammen. Ein förmlicher Dichter- 
bunb nach dem Auster bes Göttinger Hains würbe gestiftet, ein dickes Bundesbuc an- 
gelegt, in bas jedoc nur wenige poetische Einträge tarnen. Aleuffer war, gleich Hölderlin, 
zur Empfindsamkeit geneigt, unb bic beiden ergingen sich um bic Wette in erhabenen 
Gefühlen. Die heitere unb lebensfrohe Watur Wagenaus, ber einen Wieland unb Chümmel 
so gut wie bic sentimentalen Dichter zu schätzen wußte, staub in heilsamem Segensat 
zur Schwärmerei ber zwei anbern. Aleuffer war als geborener Stuttgarter in ben lite- 
rarischen Kreisen ber Hauptstadt frühzeitig heimisch unb erfreute sich ber Gönnerschaft 
Schubarts unb Stäublins. Er machte mit biefen auch Wagenau unb Hölderlin besannt, 
unb Stäublin war cs, ber, wie wir noch sehen werben, bic drei Freunde in bic Lite- 
ratur einführte.

Hölderlins, Aleuffers unb Wagenaus Bahnen freute wohl auc ber Haller Friedric 
David Gräser (1768—1830), ber feine in Tübingen, doc nicht im Stift begonnenen 
theologischen Stubien in Halle unb Erlangen fortsetzte. Seine poetischen Versuche finb 
allerdings ohne Belang, währenb seine Verdienste um bic Erforschung des germanischen 
Altertums nicht bestritten werben sonnen.

Obschon bas Stift bas Hauptquartier berjenigen Tübinger Stubenten war, welche 
sich mehr als oberflächlich mit ben schönen Wissenschaften beschäftigten, so wetteiferten 
mit ben Stiftlern doc auch manche, bic außerhalb jener Anstalt stauben, wie ber oben 
erwähnte Gräter, in literarischen Bestrebungen. Ja gerabe ber Wann, welcher sic zum 
Wortführer unb Bannerträger ber jüngeren württembergischen Dichtergeneration auf- 
warf, zählte weber zu ben Stiftsstudenten noch zu ben Theologen überhaupt: Sott- 
holdsriedrich Stäudlin. Er erblickte am 15. Oftober 1758 zu Stuttgart als Sohn 
eines angesehenen Beamten bas Sicht ber Welt unb erhielt eine sorgfältige Erziehung. 
Die Wufe war in feinem Daterhause heimisch, unb außer ihm selbst versuchten sich drei 
feiner Geschwister in ber Poesie: ber im 19. Jahre als Stubent der Rechte verschiedene 
hochbegabte Gottlieb Friedrich, ber älteste ber Stäudlinschen Brüber, ferner ber schon 
erwähnte Karl Friedric unb bie wenigstens in ber Formgebung sehr gewanbte Charlotte. 
Sotthold Stäublins dichterisches Talent trat frühzeitig hervor unb würbe von allen Seiten 
verhätschelt, so baß sic bei dem Jüngling eine übertriebene Vorstellung von bem eigenen 
Werte herausbilden mußte. Als Gymnasiast noch wurde er unter ben Mitarbeitern ber 
„Alannheimer Schreibtafel" rühmend genannt unb vor feinem Abgang auf bic Landes- 
hochschule von seinem Lehrer Balthasar Haug mit bem Dichterlorbeer bekränzt, wobei 
letzterer bemerfte, Stäublin sönne biefer veralteten Belohnung mit ber Zeit wieber Ehre 
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machen. Und Haug, der auf seinen Schüler besonders grosse Stücke hielt, ließ seine 
Gelegenheit unbenutzt, um im Schwäbischen Magazin feiner rühmende Erwähnung zu 
tun. Schubart teilte diese gute Meinung über Stäudlin. Schon im Mai 1776 erklärte 
er ihn für das beste dichterische Genie im Württembergischen und schrieb ihm „Ein- 
bilbungsfraft, Darstellung, Feuer, grosse Besinnungen und Sprachstärke" zu. Der 21jährige 
Eübinger Student sandte 1780 ein begeisterungstrunkenes unb schwungvolles Lobgedicht 
in brei Besängen auf Albrecht von Haller in bie Welt, für das ihm nicht nur fein 
Eübinger Verleger Heerbrandt ein ungewöhnlich hohes Honorar zahlte, sondern auc 
ber Verner Rat, wie Haug im Schwäbischen Magazin verkündete, fürstlich lohnte. Halbem 
er feine Studien beendet unb sic auf Reisen fortgebilbet hatte, lehrte er in das väter- 
liebe Gaus nac Stuttgart zurück, um sic hier auf seinen juristischen Beruf weiter vor- 
zubereiten unb jic mit literarischen Arbeiten zu beschäftigen. In rascher Folge ver- 
öffentlichte er 1781 „Proben einer teutschen Hneis, nebst lyrischen Tedichten", 1782 eine 
Sammlung „Vermischte poetische Stücke", 1783 den Roman „Wallbergs Briefe an feinen 
Freund Ferdinand". In bemfelben Jahre begann er Bodmers Aachlaßz herauszugeben, 
von bem berühmten Schweizer selbst mit dieser Hufgabe betraut. Nehr als diese poetischen 
unb schriftstellerischen Leistungen mehrte jedoc ber Schwäbische Ausenalmanac feinen 
Ruhm unb fein Ansehen, zu bem er namentlich bie jüngere Dichtergeneration im Lande, 
doc ohne Ausschluß ber älteren, Eübinger Stiftler unb Stabtftubenten gleichermassen 
wie Stuttgarter Akademisten, um sic sammelte.

Hier münben zwei getrennte Ströme ineinanber, unb wir müssen, ehe wir bie Se- 
schicke bes Schwäbischen Musenalmanachs unb feines Herausgebers weiter verfolgen, 
bie Kolle, welche bie Karlsschule in ber Entwicklung ber württembergischen Poesie ge- 
spielt hat, kennen lernen.

In bem Unterrichtsplane biefer Anstalt, bem bei aller bunten Vielseitigkeit bie 
Philosophie als stützende Brunblage ein festes unb einheitliches Bepräge verlieh, ist eine 
überaus schwierige unb verwieseltc Hufgabe, wenn nicht mustergültig, so doc rühmlich 
gelöst worben. Da bie Akademie — ganz im Gegensatz zu ben auf veralteter huma- 
nistijcher Brunblage ruhenden sonstigen Landesschulen — sich ohne Zögern alle modernen 
Errungenschaften bes Hut errichte wesens aneignete, so trug sie, trotz ben unleugbaren Alach- 
teilen eines unfreien unb pedantischen Erziehungssystems, viel dazu bei, bie gesamte 
Bilbung in Württemberg auf eine höhere Stufe zu heben. Allerdings nahm gerabc bie 
deutsche Literatur im Lehrplan ber Karlsschule eine nichts weniger als bevorzugte Stel- 
lung ein, was bei Herzog Karls persönlicher Haltung jener gegenüber nicht wunder- 
nehmen bars. Selbst bie deutsche Sprache musste sic anfangs eine sehr stiefmütterliche 
Behandlung gefallen lassen. Zwar würbe beim Exponieren aus bem Altklajsischen auf 
richtige unb fliessende Verdeutschung grosser Alachdruc gelegt, was gegenüber bem land- 
läufigen Lehrbetrieb in ben humanistischen Fächern einen mächtigen Fortschritt bedeutete, 
unb halb bediente man sic in ber Akademie nicht nur in sämtlichen Lektionen, fonbern 
auc bei ben öffentlichen Disputationen, wieberum ben übrigen Lehranstalten voraus- 
eilenb, durchweg ber Muttersprache. Hber als Unterrichtsgegenstand würbe sie nur so 
nebenbei im Elementarkurs aus Anlaß ber Schreib- unb Religionsstunde gelehrt, wo- 
gegen Übungen im beutfehen Briefstil auc als Prüfungsfach frühzeitig vorkamen. Ein- 
stimmig unb entschieden wiesen bie Lehrer immer wieber auf bie Bedeutung bes deutschen 
Unterrichts unb ber Lektüre guter Hutoren hin. Endlich drangen sie durch. Sm Jahre 1779 
würbe ein besonderer Lehrer für deutsche Sprache unb Literatur, namens Böriß, an- 
gestellt, bem sic 1786 ein zweiter, Ströhlin, zugesellte. Der Anfertigung von Aufsätzen 
widmete man besondere Sorgfalt. 1783 würbe für bie unteren Hbteilungen ein brauch- 
bares Lesebuch eingeführt unb zugleich ben Stilübungen zugrunde gelegt. Einer ber
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Koryphäen der Akademie, Abel, gab eine Zeitlang selbst diese Stunden, wie er auc 
zum Seil in den höheren Klassen den deutschen Unterricht übernahm. Sogar der Dersuc 
würbe gemacht, deutsche Srammatif in systematischer Weise zu lehren, jedoc bald wieder 
ausgegeben, ba feine günstigen Ergebnisse damit erzielt würben. Kur davon hören wir 
nichts, baß die Erzeugnisse ber neueren deutschen Literatur jemals öffentlich gelesen und 
erflärt worben wären, welcher Vorzug doc den griechisch-römischen wie ben französischen 
Klassikern unbedenklich zugestanden würbe. In diesem Punkte scheint ber Herzog gegen 
alle Vorstellungen unzugänglich geblieben zu sein.

Wohl aber liessen es sic eine Anzahl Professoren angelegen sein, von sic aus bas 
Versäumte, soweit es in ihrem Machtbereiche lag, nachzuholen. Der Herzog stellte nac 
einem höchst vernünftigen Prinzip vorzugsweise jugendliche Lehrer an, die Verständnis 
für die Jugend hatten, so daß sic zwischen ihnen unb ihren Zöglingen persönliche Be- 
Ziehungen von Herzlichkeit herausbilden sonnten. Gerade einzelnen ber jüngeren Pro- 
fessoren hatten es bie Akademisten zu bansen, baß ihnen ber Wert ber idealen Güter 
zum Bewußtsein gebracht würbe. Von solcher Seite würben sie in ihren literarischen 
Aleigungen unterstützt, in ber Privatlektüre beraten, in ben poetischen Bestrebungen er- 
muntert, bei ber selbständigen Produktion durc kritische Erörterungen unb nützliche Unter- 
Weisungen, durc Tob unb Sabel gesörbert. Verschiedene wählten in ihren Vorträgen, 
Zumal in ben philosophischen, die Beispiele mit Vorliebe aus ben Dichtern, auch aus 
ben mobernsten, unb schmuggelten so ein Stück Dichtkunst in ben Unterricht ein.

Da war vor allem Bat ob Friedrich Abel, ber 1772, erst einundzwanzigjährig, 
für Philosophie angeftellt würbe unb zwei Jahrzehnte an ber Akademie eine segens- 
reiche Tätigkeit entfaltete, bis er 1790 an bie Universität Sübingcn versetzt würbe. Er 
war ein liebenswürbiger unb ideal veranlagter Mensch, ber bem Unterricht Leben unb Seele 
einzuhauchen unb in ben jungen Gemütern Empfänglichfeit für bas Eble unb Schöne 
Zu weisen verstand. „Der engelgleiche Wann", wie er genannt würbe, war für viele 
banfbare Schüler ein Gegenstand ber Liebe, Verehrung unb Anhänglichkeit. Auc Friedrich 
Schiller gehörte barunter. Er ftanb mit bem nur um acht Jahre älteren Lehrer in 
freundschaftlichem Versehr. Übel war es, ber bem Jüngling zuerst ben Zauber ber 
Shakespeareschen Welt erschloß, mit Übel tat er sic später zur Verausgabe bes „Wirtem- 
bergischen Repertoriums ber Litteratur" zusammen; von Übel erhielt er ben Stoff zu 
seinem Koman „Der Verbrecher aus verlorener Ehre" übermittelt. er Seschichts. 
Professor Johann Sotlieb Schott unb Jakob Kast, ber alte Literatur unb 3e- 
redsamkeit lehrte, beide 1751 geboren unb beide 1773 eingetreten, wetteiferten mit Übel, 
Seist unb Herz ber ihrer Hut anvertrauten Jünglinge zu bilden, unb 1779 gesellte sich 
Zu jenen wackeren Männern als vierter im Bunde ber damals fünfundzwanzigjährige 
Sriedric Ferdinand Drück, Professor ber klassischen Philologie unb ältern de- 
schichte, ber sich allseitiger ungewöhnlichen Beliebtheit zu erfreuen hatte.

Übel, Schott, Haft unb Drück übten selbst bie Dichtkunst höchstens gelegentlich aus. 
Andere Lehrer ber Akademie dagegen stauben als Poeten mehr ober weniger in An- 
sehen. Wan sann sic vorstellen, baß ber schönen Literatur geneigte Zöglinge gerabe 
biesen besondere Aufmerksamkeit schenkten unb von ihnen mancherlei Anregung unb 
Förderung erfuhren, zum minbesten mittelbar durch ihr Beispiel zur Nacheiferung an- 
gefeuert würben.

Alm einflußreichsten war BalthasarHaug, den wir schon als ästhetischen Diktator 
Württembergs kennen gelernt haben. Er streckte überallhin seine Fühlhörner nach frischen 
Salenten aus unb nahm sic wie Stäublins so auch Schillers unb ber sonstigen hoffnungs- 
vollen akademischen Jugend an. 1778 übernahm Johann Christoph Schwab, 
nachdem er sic vorher 11 Jahre als Hofmeister in ber Schweiz aufgehalten hatte, eine
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Professur für Sogit und Metaphysik an der Militärakademie. Seine Schüler mochten 
sich mit Genugtuung ins Ohr raunen, das er einst als Tübinger Stiftler feine Siebe 
zur Muse im Karzer gebüßt hatte. Er veröffentlichte auc fernerhin noc mancherlei 
von feinen Gedichten, worin er sic jedoc mehr als Liebhaber von Bildung und ©e- 
schmac denn als poet von wirklichem Beruf zeigt. Er hat dieses Talent auf seinen 
Sohn Gustav in erhöhtem Masze vererbt. Daneben entfaltete er eine emsige publizistische 
ECätigkeit und genoßz namentlich als fruchtbarer philosophischer Schriftsteller Ansehen, 
wenn er auch schließlich als Anhänger von Leibniz und Seguer Kants vereinsamt ba- 
staub. Später verband Schwab mit feinem Schrämte bas eines Seheimjefretärs im 
Staatsministerium unb würbe unter ber kurzen Regierung Herzog Ludwig Eugens eine 
wichtige Persönlichkeit. Er machte damals seinen Einfluß für Hufhebung der Karls- 
schule geltenb.

Zur ein abschreckends Beispiel tonnte sich die dichtende akademische Jugend an 
ben Leistungen bes Eberhard Friedric Hübner (1763—1799) aus Reuenftabt 
a. b. Linde nehmen. Er fanb Aeujahr 1781 blutjung14) als Unterlehrer ber griechischen 
unb lateinischen Sprache Anstellung an ber Karlsichule, bilbete sich gleichzeitig zum Juristen 
aus unb würbe nach Aufhebung des Instituts Regierungsregistrator, später Aegierungs- 
fetretär zu Stuttgart. Seine 1788/89 erschienene zweibändige Sammlung „Vermischte 
Gedichte" fällt durc ungewöhnliche Seschmacklosigkeit auf. Wieland unb Bürger sind 
Hübners Leitsterne: er ahmt aber gerabe mit Vorliebe die Schwächen feiner Vorbilber 
nach unb sucht ben einen in ber Schlüpfrigkeit, den anbern im Bänkeliängertone 3U 
übertrumpfen. Hußerbern pflegte er bie parodistische Sattung im Stile Blumauers. .

Fohe künstlerische Ziele steckte sic bei bescheidenen natürlichen Anlagen § r i e b r i c 
August Klemens Werthes (1748—1817). Als Pfarrerssohn im reichsritterichait 
lieben Dorfe Buttenhausen geboren, durchlief er bic württembergischen Seminarien, wanbte 
jedoch, ba ihn Sprachen unb schöne Wissenschaften mehr als die Sottesgelehriamteit 
anzogen, ber Heimat ben Rücken, hielt sic eine Zeitlang als Wielaubs Trabant in 
Erfurt auf, würbe Hofmeister in hochadeligen Häusern, fam als solcher nach Döttingen, 
wo er mancherlei literarische Beziehungen antnüpfte, unb später nach Saufaune, lebte 
bann mehrere Sahre in Venebig, wo er sich in ber italienischen Sprache unb Siteratur 
schöne Kenntnisse erwarb. Diese befähigten ihn, eine Professur für ben genannten 
Wissenszweig an ber Karloschule im Dezember 1781 zu übernehmen. Doc genügte ihm 
sein schlecht befolbeter unb wenig dankbarer Posten nicht, und so nahm er schon wiebcr 
im Frühjahr 1783 feine Entlassung, um nach Wien zu gehen. 1784— 1791 war er 
Professor ber schönen Wissenschaften in Pest, hierauf Seselljchafter und Reisebegleiter 
eines reichen Russen. Die letzten Jahre seines bewegten Sehens verbrachte er wiederum 
in ber schwäbischen Heimat. Er privatisierte zunächst in Subwigsburg unb Teo igierte 
bann als Hofrat bas Staats- unb Regierungsblatt in Stuttgart.

Werthes hat als Dichter unb Schriftsteller eine ausgiebige unb vielseitige Wirt)aim 
feit entfaltet. Er bebütierte 1772 mit leichten „Hirtenliebern", bie unter Wielaubs Augen 
entstauben waren, unb ließ 1774 „Lieder eines Mädchens beim Singen unb Klavier 
in ähnlicher Eonart nachfolgen, ferner 1782 einen halb von Goethes Werther, halb von 
Rousseau beeinflußten Roman in Briefen „Begebenheiten Eduard Bomitons in Stellen 
unb später zwei ziemlich wertlose epische Erzeugnisse „Die Klause" (1801) unb „Sieben 
Heroen in sieben Gesängen" (1816). Ferner übersetzte er aus bem Stalieniichen um 
anberen Sprachen, namentlich Carlo S033is theatralische Werte. Hm liebsten unb ver- 
hältnismäßzig erfolgreichsten pflegte er bie bramatifche Muje. Außer Abertrggunge" 
unb Bearbeitungen, barunter eine gründliche Umdichtung des Shakespeareichen ? I 
märchens, unb zwei von Wieland angeregten Singspielen „Orpheus" und "Deutction ‘ 
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denen sic später das für Zumitéeg geschriebene „Pfauenfest" anreihte, lieferte er eine 
Anzahl historischer Dramen großen Stils: „Rudolf von Habspurg" (1785), „Zayard 
ober ber Ritter ohne Furcht und ohne Cadel" (1786), „Aitlas Zrini ober die 3e- 
Lagerung von Sigeth" (1790), „Konradin von Schwaben" (1800). Steif und leiden- 
schaftslos, ohne rechte Erfindungsgabe unb plastische Sejtaltungskraft, zwingt uns Werthes 
doc durch künstlerische Haltung zur Achtung. Er geht dabei über bas blosse Juch- 
brama hinaus unb strebt praktische Bühnenwirkung, doc nur mit vornehmen Mitteln, 
an. Seine Stücke sind benn auc über die Bretter bes Wiener Hoftheaters unb anberer 
Sweater gegangen. Heute erregt Werthes noc hauptsächlich dadurch Hufmertjamkeit, 
daß er zwei jüngeren Dichtern ben Stoff zu Schauspielen zubereitet hat: Schiller, beffen 
Sambenftil übrigens Werthes in feiner späteren Epoche sic angeeignet hat, legte feiner 
„Curandot" bes älteren Landsmanns Übersetzung zugrund, unb biefer bot in feinem 
Zrin bem gleichen Trauerspiel Theodor Körners eine Grundlage.

Wenben wir unfern Blic auf bie Karloschullehrer zurück, welche zugleich ber Muse 
gebient haben, so begegnen uns noc bie Kamen von Bardili unb Schlotterbec, 
bereu bereits früher Erwähnung getan worben ist. In ben letzten Jahren Herzog Karls 
stauben auc Schubart unb Cong wenigstens in loseren Beziehungen zur Anstalt: 
biefer von 1790—1793 Prediger an ihr, jener von 1787—1791 Lehrer an bem mit ber 
Karlsschule verbunbenen Mujit- unb Mimikinjtitut. Man sann sic denken, mit welcher 
Begierde bie Blicke werbenber Dichter gerabe an Schubart hingen, bem Manne mit ben 
furchtbaren Lebensschickjalen, ber ein origineller Mensch, ein temperamentvoller Poet 
unb ein geistreicher Journalist zugleich war.

Das waren die Männer, denen bie Karlsschüler direkt ober indirekt ihre poetischen 
Anregungen bansten. So wenig wie an solchen fehlte es ihnen an Zeit unb Gelegen- 
heit zu literarischer Privatbeschäftigung. Es waren natürlich die Freistunden, in benen 
sie sic biefer Liebhaberei überlassen bürsten. Wer ihr darüber hinaus frönen wollte, 
musste es widerrechtlich tun mit Umgehung der Hausordnung unb auf bie Gefahr hin, 
im Entdeckungsfall Strafe zu erleiben. Wirklich würben auc allerhand Mittel ersonnen, 
um für poetische Lektüre unb Produktion mehr Musze zu gewinnen. Von Schiller ist 
beispielsweise ausdrücklich bezeugt, das er sich mitunter unwohl stellte, um im Kranken- 
zimmer ungestört lesen, dichten unb träumen zu sönnen. Aamentlic griff er zu biefer 
Zuflucht, als er in feinem letzten akademischen Jahr an den Räubern arbeitete unb ben 
Strom seiner fortreipenben Begeisterung durc seine profane Unterbrechung gehemmt 
sehen wollte. Die Zöglinge würben von ihren Lehrern mit Büchern versorgt unb wußten 
sich auc auf andern Wegen solche zu verschaffen; selbst Dichter, bie auf bem schwarten 
Inder stauben, wie Wieland, fanden heimlich Eingang unb würben nur um so eifriger 
verschlungen, weil sie verbotene Früchte waren. Jedenfalls erwarb sich Schiller, über 
ben wir auch in diesem Punkt begreiflicherweise weit eingehender als über feine dichtenden 
Aitichüler unterrichtet sind, während feinem akademischen Aufenthalt reiche Belesenheit 
nicht bloß in ber schönen Literatur, sondern auc in philosophischen unb sonstigen Prosa- 
autoren, wie er ja bort auc keineswegs ben selbständigen Schöpfungstrieb zurückzu- 
drängen brauchte.

Unb bann würben ben Karlsschülern bas ganze Jahr über geistige Anregungen 
mannigfaltigster Art zuteil, von benen sic bie Zöglinge anberer Erziehungsanstalten, 
zumal bie Seminaristen, nichts träumen lieszen. Schon barin lag ein unschätzbares 
Bilbungsmittel, daß in ber Akademie junge Leute, bie sic bie verschiedensten — praktische, 
gelehrte, fünftlerifche — Lebensberufe erkoren hatten, in engster Gemeinschaft miteinander 
lebten unb ihre Kenntnisse unb Erfahrungen, Anschauungen unb Ideen gegenseitig aus- 
tauschten. Richt zuletzt hieraus ergab sic bie an ben Karlsschülern oft gerühmte, bas 
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ganze Sehen über standhaltende Universalität des Wissens und des geistigen Sntereses. 
Insbesondere mußte bet Umgang mit „Artisten" jeder Art die deltperipeftive bet 
werdenden Dichter in hochwillkommener Weise erweitern.

Aber noc weit mehr! Die Akademie war gewissermaßen ein Bestandteil des 
herzoglichen Hofes und blieb von dem Treiben der Residenz nicht unberührt. ölänzende 
Werfe der Architektur, der Skulptur, der Malerei hatten die Jünglinge täglich vor 
Augen und sonnten im Anschauen, im prüfen solcher ihren Schönheitssinn üben. Tie 
Repräsentation spielte in der Anstalt selbst eine wichtige Rolle, und ihre regelmäßigen 
gestatte gestalteten sic zu pomphaften Schaustellungen. Auc zu öffentlichen luftbar
feiten, wie Redouten, würben bie Zöglinge mitunter zugezogen. Dor allem hatten sie 
Gelegenheit, das Theater kennen zu lernen, bürsten bei feierlichen Anlässen selbst 201 
stellungen veranstalten. Eine lange Reihe von fremden Besuchern, die persönlich bas 
weltberühmte Institut in Augenschein nahmen, zogen an ihnen vorüber: erlauchte und 
berühmte Persönlichkeiten, Fürsten, barunter Kaiser Joseph II., Heroen im Weiche des 
Geistes, wie Goethe. Welche Gedanken und Phantasien mußten beim häufigen Anblic 
des Herzogs, dieser imponierenben Verkörperung einer immerhin großartigen Tefpohe, 
auf entxünbbare Gemüter einstürmen! Serner Franziska, bie Herzensbezwingerin, Karl 
Eugens! Sie mußte für bie jungen Leute, bie oft genug bie hohe Dame zu belicht 
besamen, ein Gegenstand befonbrer Beachtung sein. Die Stufenleiter ihrer sie schließlich 
bis zur Würbe ber regierenden Herzogin emportragenden lcbensfchicffale war ganz 003" 
angetan, bie jugendliche Denk- und Einbildungskraft aufs lebhafteste zu beschäftigen, 
granzista unb ihr Verhältnis zum Herzog ist denn auc das Vorbild gewesen, bas bei 
Gestaltung von Schillers Lady Milford, feiner Prinzessin Eboli und der cbelften unter 
feinen fürstlichen maitreffen, ber Agnes Sorel, wenigstens bis ö" einem gewissen Grace 
nachgewirkt hat. , _ _

Alle diese Umstände waren dazu angetan, künftigen Dichtern Außen 3U bringen, 
für bie es ja gerabe in jungen Jahren von größter Wichtigkeit ist, bas Gefäß ces 
Geistes mit einer vielgestaltigen Stoffreihe unb bunten Bildermasse anzufüllen, dumal 
bramatifeßen Dichtern, zumal Friedric Schiller,15) auf ben sic diese Betrachtung immer 
wieder ganz von selbst zuspitzt! Als Akademis hat er zugleich ein Stucf öffentlichen 
lebens, politischen Treibens vor Augen gehabt. Roc war bas gewalttätige Regimen 
Karl Eugens, bas erst vor kurzem einem milberen System gewichen war, bie Zeorüctung 
ber Untertanen, bie Verlegung ber Landesprivilegien in aller Gedächtnis unb in aller 
Mund; lebte boch gelegentlich die alte Tyrannei, bie alte Verschwendung, die alte PPI96 
seit wieber auf. Zloc wandelten bie Opfer fürstlicher Willkür, bie ihr mannhaftes 
Eintreten für bas Recht mit Kerkerhaft bezahlt hatten, unter ben Lebenden: der wür- 
bige Johann Jakob Moser, der gejinnungstreue Huber. Aloc schmachtete der durch 
Verrat auf württembergifches Gebiet gelockte unb dort verhaftete Schubart ohne Derber 
unb Urteil auf ber Feste Hohenasperg. Wie mußte gerabe biefer gewissermaßen unter 
Schillers Hügen begangene Gewaltakt sein Herz mit tiefem Alitleid für ben Unterdrückten 
anfüllen! Je länger er, durc bie Verhältnisse gezwungen, feine Empfindungen in lein 
innerstes wrücfbrängte, in beste schärferer Form traten sie später uns ließt. n Der 
Atabemie hat Schiller seinen Saß gegen bie Despotie, seine liebe zur Sreiheit eingejogen, 
mochte ihm selbst dies auc erst zum vollen Bewußtsein fommen, nachdem er bie "ntdit 
schon verlassen hatte. Hier liegt bie Brutstätte seiner ungestümen Sugenbbramen. fler 
ruhen bie ersten Keime feiner Verrina, Marquis Posa, Wilhelm Sell. Gewiß, unter 
allen Umständen wäre er zum großen poeten, zum großen Dramatiker gereist. ex 
seine Entwicklung zum historisch-politischen Schauspieldichter wäre anberswo, gumal in 
ben württembergijchen Seminarien, in langsamerem Sempo vor sich gegangen, um unsre 
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Literatur wäre bann zum mindesten um jene naturalistischen Jugenddramen ärmer, die 
uns gerade so fest ans Herz gewachsen sind.

Schiller staub als Akademijt im Nlittelpunkt eines Kreises von Jünglingen, die 
mit ihm zwar nicht bas poetische Genie, aber doc bie Vorliebe für die schöne Literatur 
teilten. Da war zunächst ber Offiziersjohn Wilhelm von Hoven, Schillers Jugend- 
freunb von ber Ludwigsburger Lateinschule her, ber sic ebenfalls bie Medizin zum

Schiller als Zögling bet Militärakademie
(Aus dem „marbacher Schillerbuch". Stuttgart, 3. 6. Cottajche Buchhandlung Xachf.)

Studium erwählt hatte, ferner ber Mömpelgarder Soldschmiedssohn Friedric Scharf, 
fen stein unb Wilhelm Petersen aus Bergzabern in ber Aheinpfalz. Diese drei 
waren es hauptsächlich, mit benen sic Schiller zum poetischen Bunde zusammentat. 
Alon las gemeinsam bie neuen Erscheinungen, besang sich gegenseitig in Freundschafts- 
liebern, teilte sich die größeren Versuche mit unb schrieb Rezensionen barüber. Im 
Sabre 1776 entspann sich ein förmlicher Dichterwettkampf. Damals geschah es, baf? 
Schiller fein von ihm selbst verworfenes unb vernichtetes Trauerspiel „Cosmus von 
aiebici" schrieb, Hoven einen empfindsamen Koman, Petersen ein Rühritüc, Scharsfen
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stein ein Ritterschauspiel verfasste. Man dachte sogar daran, eine gemeinsame Samm- 
hing von Gedichten drucken zu lassen, und Hoven übernahm cs, sich an einen Eübinger 
Berleger zu wenden; die Antwort blieb indessen aus, und schließlich erfuhr man, baß 
der Buchhändler längst gestorben fei.

Während bei Schiller die poetische Begeisterung mehr und mehr zum lodernden 
Seuer emporwuchs, blieb sie bei seinen Gefährten nur ein bescheidenes Slämmchen, das 
im Werftagsgetriebe des Lebens bald ganz verlöschte. Scharffenstein und Hoven scheinen 
zwar, gleich Petersen, noc einige Beiträge zur Schillerschen Anthologie geliefert 311 
haben : aber das war ihre letzte poetische Huszerung. Der eine brachte es zum Ceneral, 
der andre zum Obermedizinalrat. Petersen, der als Bibliothekar an der Stuttgarter 
öffentlichen Bibliothef und nebenbei auc eine Zeitlang als Professor für Diplomatit 
und Feraldit an der Karlsschule wirkte, blieb eher feinen literarischen Beigungen treu, 
die schon fein Beruf nicht ganz einschlummern liesz. Er gab 1782/83 das „Wirtembergifche 
Repertorium der Litteratur" mit heraus, das er mit vielen Aufsätzen aus seiner Seber 
versah; später gehörte er zu den Mitarbeitern des Norgenblatts. Er schrieb haupt- 
sächlich über Kulturgeschichte, liesz eine prosaische Offianübcrfetjung und manches andre 
erscheinen, boch nichts von Bedeutung. Der Klatsch nimmt in der schriftstelleret 065 
bitter und bissig gewordenen Mannes einen breiten Baum ein.

Übrigens bestand der Freundesbund schon in der Akademie nicht jede probe. Sein 
poetisches Treiben, das mitunter wohl etwas überschwengliche Formen annahm, forderte 
den Spott andrer Zöglinge heraus, und ein gewisser Masson verhöhnte ihn in einer französischen Posse. Dann musste Schiller sogar den Schmerz erleben, daß Scharffen-' 
stein, fein geliebter „Sangir", den Einflüsterungen Boignals aus bericourt, ihres 
Mitzöglings, Gehör schenkend, zum Zweifler an feiner poetischen Wahrhaftigkeit und 
zum Verräter an ihrer Freundschaft wurde. Es kam zum Bruche, der erst geheilt wurde, 
als beibe bie Anstalt verlassen hatten.

Andre traten in bie Lücke. Einen wertvollen Zuwachs für ben Schiller chen Kreis 
bedeutete der Dezember 1775 in bie Akademie aufgenommene Sriedric Haug (261— 
1829), Balthasar Haugs zu Niederstotzingen geborener Sohn. Obgleich ber junge Suriit zu ben Musterschülern gehörte und 1779 ben Chevaliers bes kleinen atabcmifchen Ordens 
eingereiht würbe, hielt er sich doc an bas etwas leichtfertige Künstler* unb Poetenpolt. 
Sein jugendlicher Frohsinn unb fein schon bamals hervorstechendes Talent für bie heiteren 
Sattungen ber Poesie, zumal für bas Epigramm, machten ihn beliebt. . Er mischte ben 
pathetischen Beigungen ber älteren Freunde ein leichteres Element bei. Muf feine Anregung 
dichteten Schiller, Hoven unb Peterjen mit ihm selbst um bie Wette eine „Zoialinbe im 
Babe", unb cs ging bei ber Ausführung dieses heiklen Themas gewiß nicht ohne Schlüpfrig* 
feiten ab. Ein andermal sollen Schiller unb Haug mit Schilderungen ber Söttin Trobbeit 
um bie Palme gerungen haben. Doch ging man bei diesen poetischen Wettkämpfen auch 
patriotischen Borwürfen, wie dem Srafen Eberhard bem Sreiner, nicht aus bem Wege.

haug war unb blieb ein rechtes Slückskind. Die Gewogenheit Karl Eugens wie 
feiner Aachfolger ebnete ihm ben Lebensweg. Er würbe 1783 Sefretär unb geheimer 
Kabinettskanzlist im Seheimen Ratskollegium, 1794 geheimer Sefretär; 1816 fam er 
als Bibliothekar mit bem Eitel eines Hofrats an bie öffentliche Bibliothek. Jahrzehnte- 
lang hat er in Stuttgart eine bebeutenbe Rolle gespielt. Der liebenswürbige unb gut 
mütige Mann trug durc seine Unterhaltungsgabe, fein Smprovisationstalent, feine Trobe 
Dichterlaune zur Belebung ber Geselligkeit in weiteren unb engeren Kreisen nicht wenig 
bei. Sein Haus, zugleich die Stätte glücklichsten Familienlebens, staub für Säfte jeder- 
zeit offen. Er unterhielt mit allem, was in Stuttgart auf geistige Bedeutung Mnfprmb 
erhob, Berbinbung, unb feine literarischen Beziehungen reichten über bie Heimat hinaus.
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hat er als Dichter wirklich

Friedrich Faug
(Aus „Hartmann, Schillers Jugendfreunde".

Stuttgart, 3.6.Cottajche Buchhandlung Ziachf.)

Seitdem faug die Erstlinge feiner Aluse im Schwäbischen Magazin feines Paters 
veröffentlicht hatte, gehörte er zu den Stammgästen aller nur denkbaren Zeitschriften, 
Almanache und Kalender, auc der angesehensten. Den Reigen feiner zahlreichen, meist 
kleineren und nac poetischen Sattungen getrennten Sedichtjammlungen eröffneten 1791 
„Sinngedichte". Er hielt Zeitlebens an den Idealen feiner Jugend fest und gelangte 
darüber nicht zur unbefangenen Würdigung der großen Fortschritte feines Zeitalters. 
Er schwor zur Sahne des klassizistischen Hlorgenblatts und stimmte in den Schlachtruf 
gegen die Romantik ein. In einem engbegrenzten Sache 
Hervorragendes und Bleibendes geleistet: im Epigramm. 
Er arbeitete mehr mit dem Verstand als mit der Phantasie, 
und seine stärkste Hilfsmacht war der Witz. Dieser versagte 
ihm niemals. Er verstaub feine Einfälle blitzschnell zu 
drastischen Wendungen zuzuspitzen. Seine Epigramme zählen 
nac vielen Hunderten. Kaum irgend ein Gegenstand, ben 
er nicht in ben Bereich feiner Satire gezogen hat! Doc 
Zielt er weit mehr auf bie Schwächen und Sorbetten feiner 
Mitmenschen, auf kleine Wunderlichkeiten unb lächerliche 
Auszenseiten als auf ihre großen Gebrechen unb Laster. 
Er ist ein gutmütiger Spötter, fein eifernder Sittenrichter. 
Seine Pfeile treffen, schlagen aber nicht tiefe Wunden. Er 
branbmartt mehr Typen als Individuen, meint nicht bie 
Person, fonbern bie Sache, wenn ihm auc in einzelnen 
Fällen bestimmte Persönlichkeiten vorgeschwebt haben, wie in 
ben zahlreichen Scherzen auf Zecher fein trink barer Freund 
Petersen unb in ben berühmten „Hyperbeln auf Herrn 
Wahls großze Aase" ein anbrer Stuttgarter. Der Dichter 
hat es nicht sowohl auf bie befonbern Fehler jeines Zeitalters als auf bie allgemeinen, 
sic ewig gleichbleibenden ber Menschheit abgesehen. So eröffnen feine Erzeugnisse seine 
weite kulturhistorische Perspektive: bafür ziehen sie, wenigstens in zweckmäßiger Auswahl, 
noc heute durc lebendige Frische an unb reizen unwiderstehlich zum Lachen.

Auc Ludwig Schubart (1765— 1811) aus Geislingen, obwohl über fünf Sahre 
jünger als Schiller, trat biefem unb feinem Freundeskreise nahe. Als Sohn Schubarts 
war er natürlich von zarter Jugend an in literarische Interessen eingeweiht worben; 
als Sohn Schubarts bürste er ber Sympathien seiner poetisch veranlagten Mitschüler 
von vornherein sicher fein: dies glich den Altersunterschied wenigstens bis zu einem 
gewissen Srad aus. Der junge Schubart würbe 1777 nach seines Paters Einkerkerung 
in ber Akademie untergebracht unb bort zum Juristen ausgebilbet. 1787 fanb er im 
preußischen diplomatischen Dienste Verwendung unb lebte feit 1793 als pensionierter 
Legationsrat in Stuttgart, sich ausschließlich schriftstellerischer Tätigkeit widmend. Das 
frische Talent bes alten Schubart lebte im Sohne nur in recht verblaßten Farben weiter. 
Er veröffentlichte ba unb bort Gedichte, Erzählungen in Versen unb Prosa, politische 
Artikel, biographische Skizzen, ästhetische Aufsätze unb Krisisen, hatte an ber von seinem 
Pater begrünbeten Chronik Anteil, übersetzte aus bem Französischen unb Englischen, 
namentlich Werke von Thomson unb Shafefpeare. Seine Porliebe für bas Engländertum 
fam in ben feit 1793 im Vereine mit anbern herausgegebenen „Englischen Blättern" 
zum Ausdruck. Als Literarhistoriker nahm er sic hauptsächlich bes Nachlasses unb 
Andenkens seines Paters an.

Koch einige andre junge Leute, bie sich später in ber zeitgenössischen Literatur 
bemerflich gemacht haben, befanben sich zugleich mit Schiller in ber Akademie, ohne 
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jedoc mit diesem und feinem Kreise in nähere Berührung zu treten, namentlich So- 
hann Michael Armbruster und Franz Karl Hiemer. Armbruster (1761—1814), 
aus Sulz gebürtig, würbe in der Akademie zum Gärtner ausgebildet unb bann als 
solcher in Hohenheim angestellt. Bald 309 er jedoc diesem Berufe den des Schrift- 
stellers vor. Er lebte in Zürich eine Zeitlang als Lavaters Sekretär unb versuchte 
dort allerhand literarische Unternehmungen: 1784 ein „Poetisches Portefeuille", 1785 
ein auf zwei Bände gediehenes „Schwäbisches Museum" usw. Seine Gegnerschaft 
gegen bic französische Revolution verschaffte ihm den Posten eines vorderösterreichischen 
polizeikommijjärs in Freiburg. 1802 tarn er als Zensor nac Wien unb würbe 1805 
Fofsekretär bei ber bärtigen Polizei, nebenbei war er eifrig als Journalist tätig. 
Dennoch fühlte er sic unbefriedigt, unb schließlich brachten ihn Kränklichkeit unb anbre 
Drangsale dahin, feinem Dasein durch einen Pistolenschuss ein freiwilliges Ende zu be- 
reiten. Kurz vorher hatte er noch durc eine Broschüre ber Sache bes nationalen Auf- 
schwungs in Österreich gute Dienste geleistet. Überhaupt war Armbruster ein Mann, 
ber bas Herz auf bem rechten Slec trug; nur hatten ihn feine Lebenserfahrungen bitter 
gemacht, unb fein literarischer Con neigte zum Derben. Als Dichter schuf er nichts 
von bleibendem Werte. Seine 1785 gesammelten lyrischen Erzeugnisse sowie feine vielen, 
vorwiegend für bie Jugend bestimmten Stählungen finb vergessen.

Hiemer (1768—1822), ein Pfarrerssohn aus Rottenacker im Oberamt Ehingen, 
ber einmal aus ber Karlsschule bavongelaufen, jedoc wieder eingefangen worben war, 
führte abwechilungsweise als Waler, Schauspieler, Offizier, Handlungsgehilfe, Snjtituts- 
Vorsteher ein bewegtes Leben, um schlieszlic in bic gediegenen Bahnen eines württem- 
bergischen Subalternbeamten einzulenken. Unter Karl Eugens Alachfolgern war ber 
joviale Dichter, ber durc seinen schlagfertigen Wit bic geselligen Kreise zu beleben 
verstaub, eine populäre Persönlichkeit in Stuttgart. Seine poetische Richtung ging aufs 
Dolkstümliche. Doch fristeten feine Schauspiele unb Lustspiele, Opern unb Operetten 
nur ein kurzes Jühnendasein, während fein Sieb „Schön ist’s unter freiem Himmel" 
noch heute gesungen wirb. Auc ber Violinist Johann Baptist Schaull) (1759
1822) tat sic später Surc eine Übersetzung von Saffos „Befreitem Jerusalem" unb 
mehrere Bearbeitungen französischer Tragödien für bic Stuttgarter Hof bühne hervor.

An ben achtziger Jahren würben poetische Anlagen unter ben Zöglingen ber 
Karlsfchule seltener. Der Ludwigsburger Oberamtmannsfohn Georg Kerner (1770— 1812), 
ber bort Medizin ftubterte unb nachmals in ben Strubel ber französischen Revolution 
hineingerissen würbe, teilte mit seinem jüngeren Bruder Justinus bic Ueigung zur Dicht 
fünft, wenn auch nicht das Talent dafür. Friedrich Haugs jüngerer Bruder Karl 
Eugen Faug,16) gleichfalls 1770 in Ludwigsburg geboren, ber in ber Karlsschule zum 
Kameraliften ausgebildet würbe unb cs zum Konfiftorialrcgiftrator brachte, versorgte 
seit 1801 bas württembergische Hoftheater mit zahlreichen Eheateritücken, meist 3e- 
arbeitungen aus bem Französischen ober Englischen.

Der letzte Dichter, ber als sogenannter Oppidaner seine Ausbildung ber Karls: 
schule verbaust hat, war Karl Lohbauer (1777—1809), Stuttgarter von Geburt. 
Er wibmete sich bem militärischen Berufe unb fiel als Hauptmann im Sreffen bei Sony 
gegen bie aufftänbifeben Doralberger Bauern. Er befaß ein hübsches lyrisches Talent, 
Sormgewandtheit, tiefes Empfinden, bas vorwiegenb in schwermütige Stimmungen aus: 
Hingt; doc fällt fein poetisches Huftreten erst in eine spätere Epoche.

Hiles, was sonst an Poesie in ber Karlsfchule entstauben ist, verschwindet in nichts, 
verglichen mit jenem gigantischen Drama, bas bort insgeheim heranreifte, ben Räubern. 
Der Lyriker sann sic baran genügen lassen, still seine Lieder vor sich hinzudichten: 
bic Tätigkeit bes Dramatikers brängt nach Kunbgebung. So empfand auch Schiller 
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das Bedürfnis, den Freunden die frisch entstandenen Stücke feines Trauerspiels mitzu- 
teilen. Es müssen ergebende Stunden gewesen sein, in denen sic der kleine Kreis an 
irgend einem verborgenen Ort versammelte: er im Feuer der Begeisterung die neuen 
Szenen vortragend, die Vertrauten an feinen Lippen hängend und andächtig den Offen- 
barungen des Genius lauschend. Einen solchen historischen Vorgang hat ein Beteiligter, 
der Maler Biftor Heideloff, 
spielte sic im Bopserwald 
bei Stuttgart ab: auf einem 
Spaziergange benutzten die 
Eingeweihten eine günstige 
Gelegenheit, sic von den 
übrigen abzufondern, und 
unter einem Fichtenbaume las 
Schiller, endlose Beifalls- 
stürme entfesselnd, aus feinen 
Räubern vor. Es sind na- 
mentlic Künstler, die auf 
dem Bübchen ben Dichter um- 
lagern: außer Heideloff selbst 
Dannecker unb ber Kupfers 
stocher Schlotterbec, ferner 
Hoven unb Kaps. Franz 
Joseph Kaps, ber 1791 als 
Hauptmann beim württem- 
bergischen Kapregiment in 
Batavia ben Cod durc Er- 
trinfen fanb, unb ber philo- 
sophisc veranlagte Albrecht 
Friedrich Sem pp, ber es 
zum Württembergs]'eben Se- 
heimerat brachte, waren 
Schiller in beffen letzten aka- 
demischen Jahren nahegetre- 
ton; beide hatten, ohne selbst 
zu dichten, Sinn für bic 
Dichtkunst.

Es sonnte bei ber -Enge 
bes württembergischen Sans 
bes unb bei ber liebevollen 

in einer wohlbekannten Skizze feftgehalten. Die Szene

Schiller liest feinen Kanteraben die Räuber vor
Xac Heideloffs Skizze

(Aus dem „Marbacher Schillerbuch". Stuttgart, 3. 6. Cottasche Buchhandlung Zachf.)

Pflege, bereu auch noch so entfernte Verwandtschaften unb Verschwägerungen sich hier 
von jeher erfreut haben, nicht ausbleiben, baß bic jungen Dichter in ber Stuttgarter 
Akademie zu ihren Tübinger Kameraben in mancherlei persönliche Beziehungen traten. 
Schiller unb ber brei Jahre jüngere Conz waren einst als Kinber in Lorc Gespielen 
gewesen, unb in einer an jenen gerichteten, im März 1781 entftanbenen unb zuerst im 
Schwäbischen Musenalmanac auf bas Jahr 1782 veröffentlichten Ode frischte Conz 
gemeinsame Jugenderinnerungen auf. Wahrscheinlich hatten beide erst Gelegenheit, 
ihre alte Freundschaft zu erneuern, nachdem Schiller aus ber Akademie ausgetreten war. 
Jetzt nahte sich ihm auc Reinhard, durch Conz ihm zugeführt. Bei einem Besuch in 
Stuttgart in ben ersten Tagen bes Oktober 1781 verkehrte Reinhard — bas erstes unb 
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letztemal — drei Cage lang mit Schiller und gewann dessen Achtung und Zuneigung, 
wie er seinerseits einen unverlöschlichen Eindruck vom Dichter der Räuber, dem er auc 
in der Erscheinung ähnelte, empfing. Tann war es der Karlsschüler Friedric Haug, 
der zwischen seinen Mitzöglingen und den gleichstrebenden Cübinger Studenten eine 
Brücke schlug; er mußte diese schon durch Vermittlung seines Vaters kennen lernen, in 
dessen Händen so viele literarische gäben zusammenliefen. Hauptsächlich blieb es jedoc 
Sotthold Stäublin vorbehalten, bie Cübinger unb Stuttgarter Kreise öffentlic unter 
bemfelben Banner, seinem eigenen, zu vereinen.

Stäublin brannte vor Ehrgeiz, eine Sührerrolle zu spielen, unb er besaß in ber 
Cat eine Reihe von Eigenschaften, die ihn zu einer solchen befähigten. Erot feiner 
Jugend genoßz er schon als Dichter hohes Ansehen. Im persönlichen Verkehr liebens- 
würbig unb gewinnend, hatte er eine eigene Art, bie Jugend an sic zu ziehen unb 
zur Pflege ber Dichtkunst aufzumuntern. Seine Genossen erblickten in ihm bie Der- 
förperung ihrer Vorstellung vom Genie, ordneten sic willig unb neidlos unter, ent- 
richteten ihm aufrichtig den Zol ber Bewunderung, indem sie selbst bie Leier zu feinem 
Preise stimmten. Aber auc zur älteren schwäbischen Dichtergeneration staub Stäublin 
in freundlichen Beziehungen. Er war ber Mann für alle. Aichts lag ihm ferner als 
Engherzigkeit ober einseitige Betonung eines bestimmten literarischen Standpunkts. 3n 
feinem Wesen lag eine Schmiegsamkeit, bie ihn den verschiedensten Richtungen gerecht 
werben ließ, eine Entzündbarkeit, bie ihn für widersprechende Eindrücke empfänglich 
machte.

Sein Lieblingsgedanke war bie Begründung eines Schwäbischen Aujenalmanachs. 
Schwäbische Zeitschriften, bie unter andrem auc Verse brachten, hatte es freilich schon 
vorher gegeben: aber ein Taschenbuch, bas sic ausschließlich ber Poesie weihte, war 
in Württemberg etwas Heues. Das Glück lächelte ihm, insofern er in Johann Seorg 
Cotta einen leistungsfähigen Verleger für bas Unternehmen fand, unb so machte er sich 
im Sahre 1781 an bie Ausführung des großen Wertes. 3m gerbst erschien ber 
„Schwäbische Nusenalmanac auf bas Jahr 1782" — eine ausgesprochene Tat bes 
Sokalpatriotismus. Im Vorwort wirft Stäublin bie Frage auf, ob bie armen Schwaben 
denn unter einem so sehr böotifchen Himmel wohnen, baß bie herrliche Pflanze des 
Genies nicht gedeihen sönne. Sein Almanac sollte dem übrigen Deutschland ben Beweis 
vom Segenteil erbringen. Wirtlich gelang es ihm auch, eine immerhin imponierende 
Kundgebung zu erzielen, unb ber Schwäbische Musenalmanach blieb zum minbeften nicht 
hinter bem Durchschnitt ber poetischen Taschenbücher zurück, bie Deutschland damals 
überfluteten. Es waren nicht bloß routinierte Versmadjer, bie hier bas Wort ergriffen, 
fonbern frische Jugend, bie ber Begeisterung fähig war unb an sic selber glaubte, 
freilich mußte man oft genug ben guten Willen als Erfaß für reifes Können hinnehmen. 
Eigenart hatte faum einer zu verausgaben; hinter ben Erzeugnissen Stäublins unb 
seiner Genossen feßauten deutlich bie Muster hervor, an bie sie sic anlehnten: vor allem 
Klopjtoc unb bie Dichter bes Söttinger Hains in ber Sprit, Bürger in ber Ballade. 
Mit jenen wetteiferten sie im preise bes Deutschtums, zugleich Klänge schwäbischer 
heimatliche einflechtend. Aber sie teilten nicht ben haß ber übrigen Anhänger Klop- 
stocks gegen Wieland. Vielmehr finb manche Beiträge bes Schwäbischen Alusenalmanachs 
in Wielandscher Manier gehalten. Auc bie Epigramme, bie start vertreten finb, neigen 
nicht selten zur Zote. Mau glaubte eben auf jebe Weife bie Schranken ber Kouvenienz 
durchbrechen unb Genialität betunben zu müssen.

Auszer Stäublin selbst lieferten Armbruster, Con, Haug, Reinhard unb Weisser 
bie meisten Beiträge. Ferner waren Bardili, Bührer, Jakob Heinric Duttenhofer, 
griedric Karl Lang (1766—1822) vertreten, letzterer Heilbronner, nicht Württem- 
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berget. Aus den Alachlässen bei jung verstorbenen Chill unb Hartmann sonnten wert- 
volle Gaben veröffentlicht werben. Mehrere Mitarbeiter versteckten sic hinter Chiffern, 
beten Deutung manches Rätsel aufgibt. Zumsteeg unb anbre spendeten Liederkompo- 
sitionen.

Von ben Dichtern, die durc bcn Stäudlinschen Almanac in die Literatur ein- 
geführt worben sind, müssen wir noc Friedrich Christoph Weisser (1761—1836), 
bet webet die Karlsschule noc die Tübinger Universität besucht hat, kurz betrachten. 
Der Sohn eines Stuttgarter Buchbindermeisters, erhielt er auf bem Gymnasium feiner 
Vaterstadt feine Schulbildung unb ergriff bann bie Schreiberlaufbahn. Er trat in ben 
Dienst ber Landschaft unb nahm als Landschaftssekretär eine angesehene Stellung ein. 
Alac Aufhebung bot altwürttembergischen Verfassung würbe er vom Staat als Steuer- 
beamter mit bem Eitel eines ©berfteuerrats, später eines Oberfinanzrats übernommen. 
Wie im öffentlichen Leben, so hat Weisser auc in ber Literatur seine Hauptrolle erst 
unter Karl Eugens Wachfolgern gespielt. Weniger durc feine zahlreichen Erzeugnisse 
in Vers unb Proja, bie er seit 1804 in einer stattlichen Anzahl von Sammelbänden 
rasc hintereinander auf ben Markt warf, als durc feine scharf ausgeprägte literarische 
Physiognomie zieht er bie Aufmerksamkeit auf sich. Er ist unter ben Schwaben ber 
heftigste unb einseitigste Verfechter bes Klassizismus, ben er dazuhin noc in wunder- 
lieber Beschränkung auffaßzt. Klopstoc unb Wieland gelten ihm mehr als Goethe unb 
Schiller. Die neue Poesie haßzt er. Unter ben Männern bes neu begrünbeten anti- 
romantischen Morgenblattes ist er bie treibenbe Kraft gewesen. Die llatur hat ihm 
scharfen Wit als beste Sabe verliehen: aber eine förmliche Wut, alles zu bewitzeln, zu 
bespötteln, zu befritteln, reiszt ihn fort, unb feine einförmige Art wirft auf bie Dauer 
unerträglich. Im Schwäbischen Mlusenalmanac hat er sich, gleich dem ihm nahe be- 
freunbeten unb geistig verwanbten Friedrich Haug, namentlich durc Epigramme verewigt.

Schließlich hat es auch ein 8 roherer nicht verschmäht, unter Stäublins Banner, 
wenn auc nur mit halbem Herzen, zu fechten: Friedric Schiller. Von ihm stammt 
„Die Entzückung an Laura" im ersten Jahrgange bes Schwäbischen Musenalmanachs. 
Es sann feinem Zweifel unterliegen, daß ber junge Regimentsmedikus mit Stäublin 
persönlich besannt gewesen ist; im fleinen unb engen damaligen Stuttgart sönnen sie, 
bie überbies gemeinsame Freunde hatten, unmöglich aneinander vorübergegangen sein. 
Aber für ebenso sicher bars es gelten, daß ein intimeres Verhältnis niemals zwischen 
beiden bestauben hat. Eine gewisse Eifersucht machte sic offenbar von Anfang an 
bemerklich: Stäublin fühlte sic als ber Ältere unb literarisch bereits in höherem An- 
sehen Stehende, Schiller war sich seines inneren Wertes zu gut bewuszt, um sich willig 
unterzuordnen. Schwerlich mochte es feinem Stolze behagen, wenn Cong ihn gutmütig 
aufforberte, zum Ziele ber Unsterblichkeit zu fliegen, wohin Stäublin schon vorangeflogen 
sei. Sogar in ber Liebe soll biefer Schillers bevorzugter Alebenbuhler gewesen sein. 
Diese Überlieferung scheint bie fofette Wilhelmine Andreä im Auge zu haben, bie eine 
Anzahl junger Dichter, Stäublin, Reinhard, Conz, vor ihren Triumphwagen spannte; 
auch Schiller wirb im offenen Hause ber Frau Dr. Andreä verkehrt haben, aber nach 
ber neuesten Forschung sonnen seine Beziehungen zu Wilhelmine nur ganz oberflächlich 
gewesen sein.

Immerhin mußzte Schiller bie Gelegenheit erwünscht sein, in bem neu erftehenben 
Schwäbischen Ausenalmanac mit feinen Landsleuten in bie Schranken treten zu sönnen. 
Ob er von bem Herausgeber ausdrücklich zur Mitarbeiterschaft eingeladen worben ist 
ober aus freien Stücken Beiträge eingefanbt hat, muh bahingeftellt bleiben. Im hohen 
Grab aber unwahrscheinlich ist es, bah er Stäublin nur mit einem einzigen Bedicht, 
bem im Jahrgang 1782 wirklich abgedruckten, aufgewartet habe. Vielmehr bürste
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Stäublin eine gröbere Anzahl von den Stücken, welche Schiller später in feiner Antho- 
logie veröffentlicht hat, zur Verfügung gehabt, jic jedoc damit begnügt haben, jene 
Ode an Laura auszulesen. Andeutungen über die Sründe feines Handelns hat Stäublin 
selbst in einer poetischen Epistel „An Herrn Professor S. [Schott] in Erlang" gegeben, 
bie sich im Schwäbischen Mujenalmanac auf 1783 findet. Er schildert barin mit glück- 
liebem Humor bie Leiden des Redakteurs. Es heißt unter andrem:

„Ic brac ein zweites Siegel auf — und hu!
Ein Odensturm — wie tobt er auf mic zu!
Gehäufter Unsinn überall
And ungeheurer Wörterschwal —
Ha! welc ein Flug! — das tönt mir allzu lyrisch! 
mic dünkt, ic lese gar sibirisch" usw.

Diese ganze Stelle sann nur auf Schiller gehen; der zuletzt angeführte Dexs ist 
eine deutliche Anspielung auf bie Dorrede zur Schillerichen Anthologie. Uuu waren 
allerdings zur Zeit jener Epistel bie beiben bereits offen verfeindet, und Stäublin hat 
sieb deshalb satirischer Übertreibungen schuldig gemacht. Dennoch ergibt sic baraus 
ziemlich sicher, bah Stäublin bie Mehrzahl der Schillerichen Beiträge zum ersten Sahr- 
gange des Schwäbischen Musenalmanachs aus dem einfachen Stunde zurückgewiejen hat, 
weil'sie ihm nicht zusagten. Das war deschmackssache. Daß Stäublin in dem nge- 
häuften Unsinn" und „ungeheuren Wörterschwall" nicht bie Junten des Senies wahr- 
nahm, bürfen wir ihm nicht zu sehr verargen. Dasselbe ist auc andern vor und nach 
ihm begegnet. , ,

Aber anbrerfeits sönnen wir es auch verstehen, wie Schiller barob in ernnm 
entbrannte, bie Lieblinge feiner Muse mißachtet unb zurückgestoßzen zu sehen. And lein 
Grol muh sic noc gesteigert haben, als ber Almanach nun wir flieh erschien unb er 
gewahrte, vor welchen Erzeugnissen die feinigen hatten zurückstehen müssen. Vielleicht 
hat sic Stäublin sogar erkühnt, bas einzige Stück Schillers, dem er Aufnahme gewährte, 
zu verstümmeln, um zwei Strophen zu verkürzen; benn in ber Schillerichen Anthologie, 
worin bie Entzückung an Laura unter dem Eitel „Die seligen Augenblicke an taura" 
wiederholt ist, lesen wir, neben andern Änderungen, das Stüc um zwei Strophen ver- 
längert. Natürlich muh bie möglichfeit offen gelassen werben, daß Schiller erst nach: 
träglic eine Erweiterung vorgenommen hat. Sollte aber bie zuerst ausgesprochene 
Vermutung zugetroffen fein, so sann man fiel) verstellen, wie eine solche Sigcnmäcbtigfcit 
Stäublins Schillers Erbitterung mehren muhte.

So entbrannte benn offene Fehde zwischen ben beiben jungen Dichtern. Sie würbe 
burc eine Besprechung Schillers über Stäublins „proben einer teutschen Aneis, nebst 
lyrischen Gedichten" eingeleitet. Die Rezension staub im zweiten Stüc von „Sage 
„Zustand ber Wissenschaften unb Künste in Schwaben" unb fam im bexbit 1781/ etwa 
gleichzeitig mit bem ersten Schwäbischen Musenalmanach, heraus. Schiller ging barm 
noch mit Mästung zu Werf. Er erfannte Stäublins Calent voll an, übte aber an 
seiner Dirgil-libersetzung wie an feiner Lyrit strenge Krisis unb sagte bem Rivalen im 
allgemeinen manche empfindliche Wahrheit. Besonders muhte bie Schluhwenbung treffen, 
daß Stäublin gar zu sehr vom Gefühl feines eigenen Dichterwerts überströme.

Die frische Fehde mit Stäublin brachte ben lange schon von Schiller gehegten 
Wunsch zur Reife, mit feinen lyrischen Schätzen, bie sich allmählich angehäuft hatten, 
hervorzutreten. Er setzte bem Unternehmen feines Seguers bie „Anthologie auf bas 
Jahr 1782" entgegen. Er wollte, wie Scharffenstein es ausgedrückt hat, mit Stäublin 
nicht rivalisieren', fonbern ihn zermalmen. Mit dem Sewicht seines eigenen Könnens 
hat Schiller ben Nebenbuhler, ber im Vergleich zu ihm doc) nur ein poetischer drerd 
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war, allerdings zermalmt: aber was die Anthologie außer den Beiträgen des Heraus- 
gebers, die ja zum Slüc überwogen, enthielt, stand entschieden unter dem Aiveau der 
Durchschnittsgaben des Stäudlinschen Almanachs. Es fiel Schiller schwerer als feinem 
Aebenbuhler, Senossen zu werben; „denn feine Fahne hatte", wie Scharffenstein bemerkt, 
„etwas Unheimliches, Energisches, bas sentimentale, weichliche poetische Rekruten eher 
abschreckte als anzog". Der auc an der Verausgabe beteiligte Petersen, Abel, 17) Foven, 
Sriedric Haug, vielleicht noc Scharffenstein, Reinhard unb Ludwig Schubart waren 
Schillers Mitarbeiter. Um ihre kleine Zahl zu verdecken, wählte er statt ber wirklichen 
Kamen durchweg Chiffern, 23 im ganzen, weshalb bas Eigentum jebes einzelnen nicht 
in allen Fällen bestimmt zu unterscheiden ist.

Wenn man die beiden poetischen Blumenlesen Stäublins unb Schillers als proben 
allgemein schwäbischen Leistungsvermögens miteinander vergleicht, so gebührt ber ersteren 
immerhin ber Vorzug, unb Schiller hätte ohne Frage besser baran getan, wenn er statt 
dieses übereilten Almanachs sic mit einer Sammlung feiner eigenen Gedichte begnügt 
hätte, ‘achte er es doc ohnehin seinen Lesern nicht leicht, bas Chaos seiner lyrischen 
Ergüsse zu entwirren unb unter ben bunten Setzen, mit benen er sic behängte, ben 
gen Himmel emporitrebenden Har zu erkennen. In biefen Jugendschöpfungen lieft er 
bas höchste Pathos ber Hymne unb Ode mit bem derben Humor bes Jauern- unb 
Volksliedes, mit bem kecken Übermut bet literarischen Satire wechseln. Hufterungen 
übersinnlicher Verzücktheit unb sinnlich erhitzter Zustände lösten einander ab, ja ver- 
schmolzen sic in ben Tedichten an Laura. Überall suchte ber Dichter die üblichen poe- 
tischen Redewendungen unb Hebeblumen durch Aleubildungen zu ersetzen unb förderte 
dabei einen überraschenden Reichtum an Ausdrucksmitteln , eine verblüffende Kühnheit 
in ber Bildersprache zutage. Aber in seinem ungezähmten Seniedrange setzte er sich 
allzu selbstherrlich über die Forderungen eines reinen Geschmacks hinweg. Er trug die 
Sarden aufs dickste auf unb verschüttete feine ohnehin künstlich gesteigerten Empfindungen 
unter einer Last von Rhetorik.

Hn eine Fortsetzung ber Anthologie tonnte Schiller schon barum nicht beuten, 
weil er für einen zweiten Jahrgang nicht mehr genug Vorrat an eigenen Gedichten 
gehabt hätte. So verschwand bas Unternehmen, bas webet beim Publikum noc bei 
ber Kritik viel Beachtung gefunden hatte, sang- unb flanglos vom Schauplatz, während 
der Schwäbische Musenalmanach, ber dadurch hätte zermalmt werben sollen, noch manches 
Sahr fröhlich blühte, im Schofte bes Pottaschen Perlags auc materiell geborgen.

Wie die ganze Anthologie ein Schlag gegen Stäublin unb sein Taschenbuch fein 
sollte, so verfolgte sie auc in einzelnen Teilen biefen Zweck. So gleich im zweiten 
Vorwort, bas, übrigens mit erzwungenem unb frostigem Humor, die Dorrede bes 
Schwäbischen Musenalmanachs parodiert. Serner in bem Eröffnungsgedicht „Die Jour- 
naliften unb Ninos" unb in bem gleichfalls von Schiller herrührenden berb witzigen 
Stücke „Die Rache ber Musen, eine Anekdote vom Helikon".

Stäublin machte seinem Ärger über die Schillerschen Hngriffe in einem gar nicht 
Übeln satirischen Sedichte „Das Kraftgenie“ Luft, bas er alsbald in feinen Hnfang 
1782 veröffentlichten „Vermischten poetischen Stücken" bekanntgab. Es ist übrigens 
komisch, wie sic die beiden Gegner in ihrer Polemik so ziemlich dasselbe vorwarfen: 
nämlich Seniesucht unb Überspannung ber natürlichen Kräfte. „In feinen Gedichten 
glüht — pocht — wirbelt alles“, sagt Schiller von Stäublin in ber Rezension ber 
Proben einer teutschen Hneis; „es wirbelt, ftrubelt, bonnert, braust", gibt biefer jenen 
in ber Epistel an Professor Schott zurück.

Schiller setzte in bem Frühjahr 1782 erschienenen ersten Stück bes „Wirtem- 
bergischen Repertoriums ber Litteratur" ben Feldzug gegen Stäublin fort. Er brachte 
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darin zunächst eine Kritik des Schwäbischen Musenalmanachs auf das Sahr 1782. Aoc 
bemüht er sich, gerecht zu bleiben und das Gute und Schlechte in jenem Kalender objektiv 
voneinander zu scheiden, aber fein Con verrät doch, daß feine persönliche Sereiztheit 
gegen Stäublin feit feiner Anzeige der proben einer teutschen Aneis weitere Sortichritte 
gemacht hat. Weit schärfer gehalten ist bie Beurteilung ober vielmehr Verurteilung ber 
Vermischten poetischen Stücke Stäublins, bie sich im selben Repertorium findet. Nan 
bat sie früher Cong zugeschrieben, aber aus inneren Gründen muß sie ganz ober doc 
in ber Hauptsache von Schiller verfaßt fein. Auch Stäudlin selbst hat biefen dafür ver: 
antwortlich gemacht. Endlich zielt noc eine dritte Stelle der genannten Zeitichrit auf 
Stäublin ab. In feiner Selbstkritik ber Anthologie verwechselt ihn Schiller absichtlich 
mit bem Memminger Hutmacher unb nachmaligen Schullehrer Christoph Stäbcle, ber 
gleichfalls Verse schmiedete, unb suchte burch biefe wenig schmeichelhafte Zusammen- 
ftellung ben Nebenbuhler lächerlich zu machen. Nan sieht, baß auch Schiller in feinen 
Kampfmitteln nicht gerabe wählerisch war.

Stäublin war außer sich, namentlich wegen ber Kritik seiner Vermischten poetischen 
Stücke. Er schüttete fein Herz gegen Bodmer in Zürich am 31. Juli 1782 folgender- 
maßen aus: „Schillers Räuber finb Geburten einer reichen, aber zügellosen Phantasie, 
bie ihr Gepräg aus Shakespeare genommen hat. Sein Charakter ist wie feines Karl 
Moors. Ein wilber, stolzer Seist, der keinen neben sic dulden will — also auch mich 
nicht. Armbruster sann Ihnen von ber Fehde mehr sagen. Erst kürzlich hat er mich 
im Wirtembergifchen Repertorium aufs niederträchtigste behandelt. 3c verachte ihn 
zwar _ aber doc kann ich ihm nicht schweigen. Er soll nicht frohlocken." Der zweite 
Jahrgang bes Schwäbischen Musenalmanachs würbe von Stäublin dazu benutzt, bie 
polemit gegen Schiller vor bem öffentlichen Forum weiterzuspinnen. . Seine Vorrebe be: 
ichäftigt sich direkt mit bem Gegner, auf beffen Kritiken ber proben einer teutschen Aneis 
unb bes Musenalmanachs auf 1782 Bezug nehmend. Er rückt Schiller fräftig auf den 
Leib, nennt ihn einen journalistischen Marktschreier, behauptet, baß er als Kritiker einen 
„hölzernen Hanswurstdegen" führe, unb was dergleichen Artigfeiten mehr finb. 3aß 
Stäublin ben von Schiller angeschlagenen Con im wesentlichen an Grobheit überboten 
habe, läßt sic aber doc nicht behaupten, zumal wenn man bebenft, baß Repliken ihrer 
Batur nach ohnehin stärker auszufallen pflegen. Auc einige Sedichte Stäublins in jenem 
zweiten Jahrgang, wie bie schon mehrfach erwähnte Epistel an Professor Schott, finb 
auf Schiller gemünzt. — _ _

Als ber Schwäbische Miusenalmanac auf bas Sahr 1783 im gerbst 154 oie 
presse verließ, war Schiller bereits aus ber Heimat entwichen. Ob ihm bas Buc über- 
haupt zu Gesicht kam? Jedenfalls ließ er sic nicht mehr zu einer Erwiderung herbei. 
Mit bem entscheidungsvollen Schritt, ben er damals getan hatte, lag feine Sugen! 
periobe als etwas Abgeschlossenes hinter ihm. Er sah sic plötzlich dem ganzen Stutt 
garter Getriebe unb Gezänke, an bem er noch vor wenigen Wochen nicht ohne Behagen 
teilgenommen hatte, wie räumlic so auch innerlich weit entrückt, unb ber ernste Kampf 
um feine bürgerliche unb poetische Zukunft, ben er entschlossen ausgenommen hatte, ließ 
ihn feinen Gedanken mehr an jenes journalistische Seplänkel vergeuden. Auch Stäublin 
betrachtete bie Fehde mit Schiller als abgetan, wenn er sich gleich einiger nochtrdglichen 
Spöttereien nicht enthalten sonnte. .

Man muß sic hüten, ben literarischen Krieg zwischen ben beiden jungen Dichtern 
aUw tragisch zu nehmen. Sie selber erblickten barin eine willkommene Gelegenheit, ihre 
Kräfte zu prüfen unb zu üben, bie Waffen ihres Geistes zu schärfen. Von einer „ldp: 
pissen Zänkerei" spricht Schiller. Dies war auch bie Auffassung berer, welche als 
mehr ober weniger unparteiische Zeugen bem Kampffpiele zuschauten. Als „poetische
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Aeckerei" bezeichnete Conz später die Angelegenheit, und Reinhard erzählt, die Fehde 
habe sic „aus jugendlichem Übermut und aus Rivalität" entsponnen. Schiller-Derehrer, 
denen über der Begeisterung für ihren gelben die Besonnenheit des Urteils abhanden 
gekommen ist, haben auf den vermessenen Stäublin mit Keulen losgeschlagen unb es 
ihm zum Verbrechen ausgelegt, baß er sic nicht bemütig vor ber überlegenen Srößze 
bes anbern gebeugt habe. Wenn Stäublin bamals Schillers Zukunft vorausgewußzt 
hätte, wäre er wahrscheinlich mit ihm glimpflicher umgegangen. Aber ohne die retro- 
spektive Brille bes Literarhistorikers auf ber Aase zu haben, sonnte er, ber mitten in 
dem journalistischen Cagesgetriebe staub unb den Alebenbuhler mitten barin stehen sah, 
unmöglich ahnen, baß biefer einst hoc über ihm auf olympischen Höhen wandeln werbe. 
Vielmehr hielt er sich selbst, nicht Schiller für den Messias ber schwäbischen Poesie, unb 
sein jugendlicher Irrtum ist um so entschuldbarer, je mehr ihn seine Umgebung barin 
bestärkt hat Auc sein Streit mit Schiller würbe dazu ausgenutzt, ihm neue Lorbeern 
um bie Stirn zu winben. Sagte doc sogar ein Mann wie Reinhard, ber mit beiden 
Kämpen gleichermaßen befreundet war, von Stäublin:

„Der jene großze Fehde kühn bestand
And Fels auf Fels dem Blitzeschleudrer Schiller 
Entgegen hundertarmig türmte."

Wie mögen ihn vollends seine unbedingten Anhänger als Sieger verherrlicht haben !
Stäublin hat sic nachmals nicht nur zur ehrlichen Bewunderung bes ehedem ver- 

haßten Rivalen durchgekämpft, fonbern auch die schöne Selbstüberwindung geübt, von 
feiner Sinnesänderung öffentliches Zeugnis abzulegen. Das gewinnt ihm unsre Sym- 
pathien. Wir werben noc sehen, wie sic ein Jahrzehnt später bie einstigen Feinde 
freundlich bie Hand gedrückt haben.

IV.

Jenes denkwürdige Kampffpiel mußte näher beschrieben werben, weil es ben Höhe- 
punkt bes literarischen Sehens in Stuttgart unter Herzog Karl bebeutet. Die Fortsetzung 
bes Schwäbischen Musenalmanachs vollzog sic auf friedliche Weise, ohne viel Staub 
mehr aufzuwirbeln. Huf bie Jahre 1783, 1784 und 1787 erschien er unter diesem 
Eitel, während er sic für 1785 unb 1786 in eine „Schwäbische Blumenlese" umwanbelte. 
Der Jahrgang 1787 blieb vorläufig ber letzte; nicht als ob bie Beiträge ausgegangen 
wären, aber ber Perleger scheint bie Lus an dem Unternehmen verloren zu haben. 
Blacß fünfjähriger Pause gab Stäublin wiederum, nunmehr im Selbstverlag, einen 
„Alusenalmanac fürs Jahr 1792" heraus, an ben sich eine „Poetische Blumenlese fürs 
Jahr 1793" anschloßz. Damit war — etwa gleichzeitig mit Herzog Karls Husgang — diese 
bcbeutungsvollc poetische Kundgebung schwäbischen Alationalstolzes endgültig begraben.

3n ben späteren Jahrgängen bes Almanachs traten zu ben Mitarbeitern bes ersten, 
bie ben festen Stamm bildeten, eine Anzahl neuer. Es gelang Stäublin, gelegentlich 
auc ältere Dichter heranzuziehen, unb bie angesehenen Kamen eines Johann Ludwig 
Huber unb Johann Martin Miller wirkten zum mindesten dekorativ. Auc ber ältere 
Schubart stellte sic ein, feine Spenden hinter allerlei Schiffern (E. = Simon, S. b. ä. = 
Simon ber ältere usw.) verbergend, ferner Werthes, Hübner, Schlotterbeck, Johannes 
Lang, Karl Friedrich Stäublin, ber jüngere Schubart, ber Heilbronner Senator Christoph 
Ludwig Schreiber, ber aus ber Reichsstadt Eszlingen gebürtige Friedrich Zern- 
ritt er (1753—1803), ber es zum Rechenbankrat bei ber Rentkammer in Stuttgart 
gebracht hat; wir werben diesem Satiriker Hitwürttembergs später wieber begegnen. 
3m Schwäbischen Musenalmanach für 1787 sonnte Stäublin ben siebenzehnjährigen
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Ludwig Aeuffer feinen Lesern vorstellen. Daneben stoßen wir auf eine Anzahl völlig 
verschollener Hamen, barunter Frauen unb Jungfrauen abeiiger unb bürgerlicher Her- 
tunst. Das Dersteckensspiel mit Dornamen unb geheimnisvollen Buchstaben nahm sein 
Ende. Offenbar tonnte sic im Laufe ber Zeit Stäublin ber aufdringlichen Dilettanten, 
bic sic ben Almanac zum Cummelplat ihrer Poetajtereien auserkoren, immer weniger 
erwehren; wenigstens sah er sic genötigt, im Inhaltsverzeichnis bes Jahrgangs 1787 
bie Mitarbeiter zu ersuchen, ihre Beiträge „so gefeilt unb vollendet als möglich ihm 
zuzujenden, ba er fünftig schwerlich mehr Jett zu so manchfaltigen Verbesserungen ge- 
winnen" sönne.

Als Stäublin feinen Almanac fürs Jahr 1792 wieber aufleben ließ, geschah es 
unter günstigeren Vorzeichen. Konnte er doc bas Buc mit bes jungen Hölderlin 
„Hymne an bie Muse" eröffnen. Dieser vertrat mit feinen Freunden Aleuffer unb 
Magenau bas jüngste schwäbische Dichtergeschlecht aufs würdigste, unb auch zum nächsten 
unb leiten Bande spendeten bie brei freigebig von ihren poetischen Erstlingen. Eine 
Schelmerei bes Schickjals wollte es, das im Jahrgang 1792 auch jener Stäbele, mit 
bem einst Schiller seinen Rivalen Stäublin geneckt hatte, als Mitarbeiter auftrat.

Erotz seiner entschiedenen Erfolge muss Stäublin allmählich doc zur Erkenntnis 
gelangt fein, bass ber Schriftstellerberuf ihm feine gesicherte Existenz zu bieten unb 
namentlich auch nicht feine bebeutenben pekuniären Bedürfnisse zu decken vermöge. So 
entschloß er sich denn, sein juristisches Examen nachzuholen, unb praktizierte feit 1786 
als Kanzleiadvokat in Stuttgart; halb erwarb er sich auc ben Doktorgrad bei ber 
Sübinger Juriftenfafultät. Es fehlte ihm offenbar, wenigstens im Anfang, auc auf 
diesem Gebiete nicht an Beschäftigung unb Anerkennung. Die Folge bavon war, daß 
bie literarischen Arbeiten eine Zeitlang mehr in ben Hintergrund traten. 1788 unb 1791 
sammelte er seine Gedichte in zwei Bänden: bie geringe Sorgfalt, bie bei ber Her- 
ftellung biefer Husgabe gewaltet hat, führt Ludwig Schubart in bem Alekrolog, ben er 
in Wielands Heuern Deutschen Merkur über Stäublin veröffentlicht hat, auf beffen Über- 
bürbung mit Berufsgefchäften zurück.

Eben aus jener zweiteiligen Gedichtsammlung gewinnt man ben deutlichsten Aber- 
blies über Stäublins poetisches Können. Er besitzt manche von ben Eigenschaften, welche 
ben grossen Dichter ausmachen. Er ist phantasiereich, entzündbar, warmblütig, gefühlt 
voll, daneben freilich auch nicht selten überschwenglich, empfinbfam, allzu weichlich sic 
ben Eindrücken hingebend. Groß ist seine Gewandtheit, feine Leichtigkeit in ber Form- 
gebung, seine Beherrschung bes sprachlichen Ausdrucks, sein Wortreichtum. lit der 
Gefälligkeit feiner Begabung halt inbeffen ihre Diese nicht gleichen Schritt. Seine Poejie 
ist eher oberflächlich unb inhaltsleer als gedankenreich. Von einer Entwicklung feines 
Calents sann faum bie Hebe fein: zwischen seinen frühesten unb spätesten Erzeugnissen 
besteht sein wesentlicher Unterschieb, niemals ist er von ber Alachbildung zur Selb- 
ständigkeit vorgebrungen. Geschmeidig, wie er ist, lehnt er sic an bie verschiedensten 
illuster an. Seine natürlichen Gaben weisen ihn auf bie fleineren poetischen Sattungen 
hin. Ein grösseres Kunftwerf mit sicherer Hand zu gestalten, ist er so wenig ber Mann 
wie Schubart, mit bem er auc sonst eine gewisse geistige Verwanbtfcbaft hat. Die Syrit 
ist Stäublins eigentümliches Feld. Hier tut er sic durc Vielseitigfeit hervor, beherrscht 
er fast jebe Donart. In begeisterten Oben unb Hymnen, in pathetischen Sedichten, in 
Bürgerschen Ballaben, in volltönenden Aaturschilderungen liegt feine Stärfe. Kaum 
minber aut gelingen ihm allerlei humoristische Tändeleien unb satirische Plänkeleien. 
Auc in der Zoyle leistet er Tüchtiges. Aber trot ihren Vorzügen finb Stäublins 
poetische Erzeugnisse längst schon ber Vergessenheit anheimgefallen, weil sie eben doc 
nur Nachahmungen finb unb eines inbivibuellen Gepräges entbehren.
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Durc Schubart würbe Stäublin schlieszlic wieder vollständig in das literarische 
Treiben hineingerijsen, unb zwar liesz er nunmehr — zu seinem Verhängnis — die 
schönwijjenschaftlichen Bestrebungen hinter ber publizistischen Wirksamkeit zurücktreten. 
Das Sewicht ber Schubartichen Chronik, die er, vermessen genug, als Erbschaft des 
Heimgegangenen Freundes sic auf die Schultern lud, drückte ihn zu Boden.

Die Kontroverse, ob Christian Schubart vom fränkischen ober schwäbischen 
Stamm in Anspruch genommen werben darf, ist die richtige Doktorfrage. Sein Pater 
war Franke aus bem Aürnbergischen Altdorf, er selbst im Dorf Obersontheim, bas zur 
Srafichaft Simpurg gehörte, also im schwäbisch-fränkischen Grenzgebiet, geboren: gewiß 
aber hat er sic als Schwabe gefühlt unb ist zu einem solchen durc alle feine Lebens- 
beziehungen gestempelt worben. Mit Württemberg ist er feit feinem dreiszigsten Lebens- 
jahr in engere Verbindung getreten, bie mit kurzer Unterbrechung bis an fein Ende 
währen unb für ihn eine Quelle unsäglichen Elends werben sollte. Schon frühzeitig 
knüpften gemeinschaftliche literarische Interessen zwischen Schubart unb bem einflußreichen 
Balthasar Haug freundliche Beziehungen an, unb dieser war es, durc beffen Empfehlung 
jener in württembergifche Dienste fam. Mit Freuden griff ber Geislinger Präzeptor, 
bem fein wenig ehrenvolles dortiges Schulamt eine unerträgliche Bürbe war, zu, als 
sic ihm im gerbst 1769 bie Ludwigsburger Organisten- unb Musikdirektorsstelle bot. 
In ber üppigen Herzogsrejidenz warteten feiner geistige Anregungen unb künstlerische 
Genüsse, wie sie feine kühnsten Träume nicht herrlicher ausmalen sonnten, zugleich aber 
auc Verführungen, benen ber schwache Mann notwendig erliegen mußte. Seine geselligen, 
insbefonbere feine musikalischen Talente erschlossen ihm rasc alle Kreise ber vornehmen 
Ludwigsburger Gefells chaft. Er brachte bie bortige Kirchenmusik in bie Höhe, ließ ber 
Oper feine Dienste. Wan bewunderte fein geniales Spiel auf ber Orgel unb auf bem 
Flügel; man ergötzte sic an seinen gereimten Improvisationen unb lachte über feine 
berben Wiße. Als Wußfleßrer war er viel begehrt: hatte er doc sogar Karls da- 
maliger Freundin Franziska von Leutrum Unterricht zu erteilen, wobei ber Herzog selbst 
mitunter zugegen war. Dabei suchte Schubart, was ihm hoc angerechnet werben muß, 
in ber fremben Woben huldigenden Stabt Seschmac an ber deutschen Literatur zu ver
breiten. Doc ber Lebenswandel, ben er führte, stimmte schlecht zu feinen kleinbürger- 
lichen häuslichen Verhältnissen. Er wetteiferte mit ben Kavalieren, Offizieren, Künstlern 
unb welschen Bühnengrößen, bie feinen täglichen Umgang bildeten, in Ausschweifungen; 
aber es fehlten ihm nicht bloß bie bazu nötigen Gelbmittel, fonbern — was schlimmer 
war — auch bie weltmännische Erziehung, um sic bei feinen Belustigungen favalier
mäßig zu benehmen. Auc gebrachen ihm Saft unb Wäßigung im geselligen Verkehr 
mit gesellschaftlich Höherstehenden. Er hatte feine lose Zunge nicht in ber Gewalt, zu- 
mal wenn er sic im Wein übernommen hatte, was oft genug vorfam. Wahrscheinlich 
hat er schon damals ben Zorn bes Herzogs, ber anfangs an ihm Gefallen gefunben 
haben mochte, herausgefordert. Ein Spottgebiebt auf einen einflußreichen Höfling unb 
eine Parodie ber Litanei erregten viel Anstosz. Seine geistlichen Vorgesetzten, benen 
begreiflicherweise bas wüste Treiben bes Organisten ein Greuel war, voran ber befannte 
Spezial Zilling, wirften zu feinem Sturze mit. Schubart würbe zuerst wegen Ehebruchs 
eingeferfert unb bann durc einen herzoglichen Erlaß vom 21. Wat 1773 um bes öffent- 
lichen Ärgernisses willen, bas er gegeben habe, feines Amtes entsetzt unb bes Landes 
verwiesen.

Der also Gemaßregelte nahm an bem Herzog von Württemberg unb beffen „Donna 
Schmergalina", wie er Franziska unhöflich bezeichnete, nach seiner Art Rache, indem 
er sic beide zu Zielpunkten seiner ebenso witzigen als boshaften Spöttereien ausersah. 
Kein Wunber, baß Karl Eugen vor Begierde brannte, ben nac feiner Auffassung ge- 
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meingefährlichen Journalisten zu bestrafen und — nebenbei zur Befriedigung feiner päda- 
gogischen Leidenschaft — durc eine Radikalkur zu bessern. Aichts war dem Fürsten 
willkommener, als ba^ er sic gewissermaßen zum Vollstrecker der Reichsacht an Schubart 
aufwerfen konnte. In Wien bestaub nämlic bie Absicht, ben jesuitenfeindlichen Dichter 
aufheben unb nac Österreich schleppen zu lassen. Als Herzog Karl von biefem Vorhaben 
erfuhr, erbot er sic alsbald, ben Dollzug ber Strafe zu übernehmen. Schubart, ber 
allezeit unvorsichtige, steckte ben Kopf freiwillig in ben Rachen des Löwen unb lies sic 
aus feinem sichern Ulmer Schlupfwinkel auf württembergisches Gebiet lotsen. In jener 
Reichsstadt hatte er nac längeren Irrfahrten wieder eine Heimat gefunden unb zu- 
gleich, feitbem er feine Deutsche Chronit Verausgab, eine ersprießliche Tätigkeit, eine 
gesicherte Existenz.

Die Festung Hohenasperg, auf ber bie württembergijchen Staatsverbrecher mit 
Vorliebe verwahrt würben, biente nun ein Jahrzehnt lang bem unglücklichen Dichter 
unb Publizisten zum Aufenthalt. Seitdem sic feine Bande lockerten unb er Bewegungs- 
Freiheit innerhalb ben Festungsmauern hatte, fehrte auch seine alte Aatur zurück, begann 
er wieber bas Licht feines Geistes leuchten zu lassen, seine vielseitigen Salente zu ver
werten. So entwickelte sic eine Zeitlang auf bem Asperg reges literarisches Treiben. 
Schubart überschwemmte ben Ort mit feinen Gelegenheitsgedichten. Er mußte solche 
für feine Vorgesetzten, namentlich ben General Rieger, für bie bort in Garnison stehenden 
Offiziere fertigen, unb schließlich würben bei ihm sogar für Herzog Karl unb Sranziska 
geftpoeme bestellt. Er hatte ferner für eine Soldatenbühne, bie Rieger einrichtete, Stücfe 
zu liefern unb einzuüben. Mit wie vielen unb verschiedenartigen Hufträgen unb Zu- 
mutungen man ihn, ber sich nicht weigern bürste, beschwerte, blieb ihm doc noch Zeit 
genug zur ernsthafteren schriftstellerischen Beschäftigung. Vom Asperg aus hat er in 
ben Jahren 1785 unb 1786 bie erste rechtmäßige Sammlung feiner Sedichte, aus zwei 
Bänden bestehend, in bie Welt gehen lassen. Unb bann — wie viele angesehene Sremde, 
hauptsächlich dichter unb Schriftsteller, hat Schubart dorthin gezogen! Kaum irgenb 
eine Berühmtheit weilte in jenen Zeiten in Schwaben, ohne bem Asperg ober viel- 
mehr dessen weltbekanntem Gefangenen einen Besuc abzuftatten. Lavater eröffnete ben 
Reigen. Er tarn am 26. Juni 1778 in Begleitung bes herzensfrommen Kornwestheimer 
Pfarrers Philipp Matthäus Hahn, ber sich burch seine kunstreichen mechanischen Erfin- 
bungen betanntgemacht hat. Die beiben Männer fanben ausnahmsweise damals schon 
Einlas in Schubarts Kerf er, weil man sic von ihrem geistlichen Zuspruch günstigen 
Einfluß auf bas verhärtete Semüt bes Sünders versprach, namentlich Hahn, der seine 
Besuche fleißig fortsetzte, trug viel zur sogenannten Bekehrung bes gefangenen bei. 
Auc Herzog Karl Huguft unb Goethe sollen, als sie sich Dezember 1779 im Lande auf- 
hielten, einen Husflug nac bem Asperg unternommen unb Schubart gesehen haben. 
Woßl möglich, baß er ihnen als Sehenswürdigkeit, wie ein wildes Eier im Käfig, vor- 
geführt worben ist. Eine Unterredung zwischen ben beiden Dichtern hat jedoch gan 
gewiß nicßt ftattgefunben, ba sonst Schubart nicht verfehlt hätte, ein solches für ihn 
epochemachendes Ereignis in feinen Schriften zu erwähnen. Friedrich Wcolai, als er 
1781 seine vielberufene Keife burch Schwaben unternahm, ber Feininger Bibliothefar 
Reinwald mit feiner Schwiegermutter, ber grau Hauptmann Schiller, ber badische bito- 
rifer unb Publizist Ernit Ludwig Posjelt lehrten unter anbern damals auf bem Hfperg 
ein. Snsbcfonbere aber fühlte sic bas junge schwäbische Dichtergejchlecht Zu dem öe- 
fangenen hingezogen. Auc bie Zöglinge ber Karlsschule, Ludwig Schubarts Kameraden, 
wallten scharenweise nach bem Hfperg, während es bem Sohne selbst noch nicht erlaubt 
war, ben schmerzlich entbehrten Vater zu sehen. Im Hpril 1784 statteten „mehr als 
30 Akabemisten" auf einmal Schubart einen Besuch ab. Im Hovember 1781 war ber
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Regimentsmedikus Schiller zum erstenmal auf dem Asperg gewesen. General Rieger 
stempelte durch einen spaßigen Einfall die welthistorische Begegnung zu einer Farce. 
Schubart mußte vorher eine Rezension der Räuber schreiben. Von Schillers beabsichtigtem 
Besuch ward ihm nichts mitgeteilt. Als nun jener mit Hoven wirklich eintraf, würben 
beide in Riegers plan eingeweiht. Schiller hatte sich Schubart als Dr. Fischer vorzu- 
stellen. Aac der ersten Begrüßung lenste der General bas besprach auf bic Räuber.

Schillers 3 esuc bei Schubart auf dem Asperg

Der angebliche Dr. Sischer sagte, er kenne den Verfasser genau unb wünsche wohl, 
Schubarts Urteil über beffen Stück zu hören. Da fiel ber General ihm plötzlich ins 
Wort, inbem er sich zu Schubart wanbte: „Sie höben ja eine Rezension ber Räuber 
verfaßt. Wollen Sie nicht so gefällig fein, dieselbe bem Herrn Doktor vorzulesen?" 
Schubart holte sein Manuskript unb las, ohne zu ahnen, baß er den Dichter bes Erauer- 
spiels vor sic habe. Um Schluß bes Aufsatzes hatte Schubart ben Wunsch ausgesprochen, 
den großen Dichter von Angesicht kennen zu lernen. Bei dieser Stelle klopfte ihm Rieger 
auf bic Schulter unb sagte: „3hr Wunsch is erfüllt. Hier steht er vor Ihnen." — 
„st es möglich!" rief Schubart frohlockend. „Das ist also ber Derfasser ber Räuber!

Herzog Karl von Württemberg 30
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Mit diesen Worten fiel er Schiller um den Hals, tüszte ihn, und Sreudentränen glänzten . 
in feinen Augen, während Rieger über die gelungene Überraschung triumphierte.

Auszer Schiller waren es hauptsächlich Stäublin unb Friedrich Haug, an benen 
Schubart großes Wohlgefallen fand. Auf Haugs Befuge freute er sich jedesmal, weil 
er sich an seinen gesellschaftlichen Talenten, feiner froren Saune unb feinen komischen 
Anlagen ergötzte. Ebenso begegnen wir den jungen Stiftlern Con unb Reinhard.19) unter 
ben Besuchern Schubarts. Auc Schillers Freund Scharffenftein, ber als Leutnant auf 
bem Asperg in Garnison stand, trat zu Schubart in nahe Beziehungen unb porträtierte 
ihn sogar. Endlich hatte ber Gefangene selbst einen jungen Dichter auszubilden, Eugen 
von Scheler, ben Sohn des Generals, ber Biegers Aachfolger als Kommanbant bei 
Festung würbe. Schubart bereitete ben Jüngling zum Stubium in ber Karlsschule vor 
unb diktierte biefem Schüler feine ästhetit ber Conkunst in bie Seder. Eugen von Scheler 
ist mit Derjen in Stäublins Mujenalmanac hervorgetreten unb hat auch sonst mancherlei 
schriftstellerische Leistungen aufzuweisen.

Im Mai 1787 hielt Schubart, endlic von feinem „Sammerberg" erlöst unb jum 
herzoglichen Hof- unb Theaterdichter bestellt, triumphierend in Stuttgart Einzug, um 
hier bie ihm noc vergönnten vier Lebensjahre zu verbringen. Wenn er auch schon ein 
gebrochener Mann war, so erteilte er doc bem literarischen Leben ber württembcrgifchcn 
ßauptftabt mancherlei frische Impulse..

Dieses würbe durc bie allgemeinen Kulturfortschritte während 5er209 Karls 
weiter Regierungshälfte günstig beeinflußt. Das wachsende Interesse an ästhetischen 
Singen tat ber Ausbreitung edlerer Sitten Vorschub, und solche beförderten ihrerieits 
wieber ben Seschmac an ben schönen Wissenschaften. Das Lesebedürfnis stieg, man fing 
an, sich zu Sefegefeüfcßaftcn zusammenzutun. Die Freude am Besit von Büchern, nahm 
zu/ unb einige Privatleute brachten cs zu ansehnlichen Bibliotheken. m geselligen 
Dertehr begannen literarische unb sonstige künstlerische Gegenstände eine Kolle zu spielen. 
In ber Fauptiache genoß nur Stuttgart diese Porige unb in beschränktem Maße noc 
Subwigsburg, bie zweite Residenz bes Landes, bie Univerfitätsftabt Tübingen weit 
weniger, unb bie kleineren Städtchen würben vollends nur sehr langsam unb in er- 
bünnten Portionen ber neuen Bildungselemente teilhaftig. In Stuttgart taten geachtete 
unb vielseitig gebilbete Männer ihre Häuser für einheimische unb auswärtige Gäste auf 
unb gaben Gelegenheit zum Hustaufc mannigfacher geistigen Güter. So Éanden DeI 
bem herzoglichen Hof- und Domänenrat Johann Seorg Hartmann 0’31 —54 
ber sich auc durc weithin geschätzte Publikationen über Pferdezucht unb eine württem: 
bergische Gefeßfammlung schriftstellerisch verdient gemacht hat, künstlerische Bestrebungen 
jeder Art eine Heimstätte. Hier gingen bie Stuttgarter Selehrten, Dichter, Künstler aus 
unb ein; hier tonnte man Schubart musizieren unb politisieren hören. Die Beziehungen 
bes wackeren Hartmann reichten über bie Srenzen seiner engeren Heimat hinaus. 
Savater hieß er feinen Freund, mit Soethe staub er bei dessen erstem Stuttgarter Hup 
enthält im September 1779 im vertrauten Derkehr unb biente bem berühmten Saite 
als Wer durc die Residenz unb ihre Umgebung. Mit bem Hartmannichen faule 
begann in ben letzten Jahren Karl Sugens bas bes Kaufherrn Sottlob Heinrich Kapp 
sowie bes nachmaligen Obertribunalpräsidenten Eberhard Sriedric Scorgn in ber 
Pflege idealer Güter zu wetteifern; beide sollten in einer späteren Epoche 3u ilittel: 
punkten bes württembergischen Geisteslebens heranwachsen. . ,

Bei ber Enge bes damaligen Stuttgart staub natürlich alles, was irgenbwie 3n- 
fpruch auf geistige Bebeutung erhob, in nahen persönlichen Beziehungen untereinander. 
Sie Zahl ber ansässigen Dichter, Schriftsteller, Gelehrten war nicht eben groß. Koch 
nicht zog ein blühender Derlagshandel, wie ein Menschenalter nachher, Uteraten lebet
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Art aus allen deutschen Landschaften herbei. Aber doc fehlte es nicht an vorüber- 
gehenden Besuchern von Ansehen und Hamen. Wer zu den Alpen ober über bas Schnee- 
gebirge nac bem Süden pilgerte, machte gerne einen Abstecher nac bem Schwabenland 
unb feiner Hauptstadt; die liebliche Aatur lockte an, und der wachsende Ruf von Karls 
wissenschaftlich-künstlerischen Schöpfungen unb Bestrebungen bilbete ein weiteres Reiz- 
mittel. Außer Goethe unb Lavater treffen wir unter anbren in Stuttgart ben von 
Soethe verspotteten eitlen Schöngeist Franz Leuchsenring, ber auch den Regiments- 
feldscher Schiller in beffen Räuberhöhle ausgesucht hat, ben trefflichen Göttinger Historiker 
Ludwig Eimotheus Spittler, einen geborenen Württemberger, auf ben ber Intendant 
Seeger im herzoglichen Muf trag achtgeben mußte, daß er nicht die „guten jungen 
Professoren unb Lehrer ber Karlsschule verführe", Messings Freund unb Kampfgenosse 
Hicolai. Letzterer weilte bort vom 20. bis 22. Juli 1781. Erst anderthalb Jahrzehnte 
später erschienen die Württemberg betreffenden Bände feines bekannten großen Reise- 
wertes. Das Buch, bas eine Fülle treffenber Beobachtungen unb Bemerkungen enthält, 
erregte im Lande großes Aufsehen. Wäßrenb die geistlichen Kreise sich über die scharfe 
Kritik bes tecfen Berliners laut entrüsteten, triumphierten die Anhänger ber Aufklärung 
insgeheim. Waren sie es doc selbst gewesen, die währenb Aicolais Aufenthalt im 
Ländchen ihn geführt, beraten unb so mit bem unentbehrlichen Material versehen, ihm 
auch in ber Folge schriftliche Mitteilungen gemacht hatten.

3m Sommer 1787 fam Friedrich Natthijson auf der Durchreise nac ber Schweiz 
erstmals nach Stuttgart, bas ihm später zur zweiten Heimat werben sollte. Er fanb 
in bem Hartmannschen Hause, mit beffen Sohn August, bem nachmaligen württem- 
bergischen Seheimerat unb warmherzigen Kunstfreund, er eng befreunbet war, gastliche 
Aufnahme unb lernte bort bie Koryphäen bes Stuttgarter Parnasses kennen. Auc 
Schubart, ber sich noch nicht lange feiner Freiheit erfreute, würbe zu Eisc gebeten. 
Aach bem Mittagessen zum Klavierfpiel unb Gesang aufgeforbert, willigte er gerne ein; 
weil es aber ein heiser Sag war, mußte man ihm erlauben, ben Roc auszuziehen. 
Hun setzte er sic ans Klavier unb fang Sleimjche Kriegslieber mit einer Begeisterung 
unb Kraft, baß Matthiffon ihn für ben Shakespeare ber Musis erflärte.

Wohler als in privathäufern, in benen Schubart feinem nach Angebundenheit 
lechzenden Naturell immerhin Zügel anlegen mußte, fühlte er sic in ber Kneipe. Wer 
ihn ganz kennen lernen wollte, mußte ihn hier aufsuchen. Der Gasthof zum Adler auf 
bem Marftplaß war fein Hauptquartier, wo er mit ben luftigen Gesellen feine Mbenbe zu 
verbringen unb zu trinken pflegte, baß ihm — nach feinem eigenen Musbrucf — bie Haare 
bampften. Die jungen schwäbischen Dichter, namentlich Sotthold Stäublin, Friedric Haug, 
Schlotterbeck, waren feine Zechgenossen. Eine Reihe origineller Käuze, die nicht zur Poeten- 
zunft zählten, vervollständigten bie luftige Cafelrunde, vor allem ber noch heute in ben 
Erinnerungen ber Stuttgarter fortlebenbe Schieferdeckermeister Leopold Baur, eine wahre 
Sallstaf Kopie, ein Erinker von nie versiegendem Durst unb ein Kraftmensch von nie 
versagendem grobem Mutterwiß. Er war bie Zielscheibe bes allgemeinen Mutwillens, unb 
er fügte sich um so leichter in diese Rolle, als er bie auf ihn abgeschossenen Pfeile meisterhaft 
aufzufangen unb — wenn auch nur in berber profa — zurückzugeben verstaub. Schubart 
unb feine Kollegen in Apollo wetteiferten miteinanber in Scherzgedichten unb Epigrammen 
auf Baur, unb sie brachten es in gereimten Improvisationen zu fabelhafter gertigfeit. Es 
herrschte dabei ein saftiger Son, ber sic häufig bis zur Unflätigfeit steigerte. In diese 
Gesellschaft führte Schubart durchreisende Fremde ein, bie ihn besuchten, wie etwa feinen 
Freund Poffelt, ber wiederholt von Karlsruhe herüberkam, ober Gottfried Muguft Bürger.

Als Bürger in Stuttgart weilte, staub er im engsten persönlichen Verkehr mit ben 
schwäbischen Dichtern, bie ihn alle hochschätzten unb vielfach seine Muse als Dorbilb 
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für die ihrige benutzten. Der gefeierte Poet kehrte zum ersten aale im Srühjabr 1790 
für ein paar Sage in der württembergischen Hauptstadt ein, um fein „Schwabenmädchen", 
die schöne und begabte, aber flatterhafte und genußsüchtige Elije Hahn, die ihre B3e- 
Ziehungen zu ihm höchst poetisch eingeleitet hatte, kennen zu lernen. 3m September des- 
selben Jahres tarn er wieder und machte mit Elise Hochzeit. Das anderthalbjährige 
Zusammenleben der beiden gestaltete sich zu einer fürchterlichen Tragödie, der im Früh- 
fahr 1792 die gerichtliche Scheidung ein Ende bereitete. Frau Bürger ist später Schau- 
spielerin geworben und hat eine Anzahl Bühnenstücke verfertigt.Auc in ber Beschichte bes Stuttgarter Journalismus hat Schubart Epoche gemacht. 
Die Rückständigkeit des Schwabentums war in diesem Zweige des Schriftwesens bis 

zur Mitte bes 18. Jahrhunderts nicht

Freiherr Friedrich Karl von Moser

minber auffällig als auf ben andern 
Gebieten; aber auch hierin bahnten sic 
im Karl Eugenschen Zeitalter erfreu- 
lichere Verhältnisse an. Die ersten würt- 
tembergischen Publizisten von Kang unb 
Ruf waren bie beiden Moser, Kater 
unb Sohn, bie als fruchtbare staats- 
wissenschaftliche Schriftsteller vielfach 
populäre Wirkungen angestrebt unb in 
ben Bezirf ber praktischen Eagespolitit 
cingcgriffcn haben. Johann Jakob 
Moser (1701—1785), Stuttgarter von 
Geburt, nahm 1751, nachdem er ber 
Reihe nach im In- unb Ausland ver- 
schiedene angesehene Stellungen bekleidet 
hatte, bas dornenvolle Amt eines würt- 
tembergischen Landschaftskonsulenten auf 
sich. Als unerschrockener, unbeugsamer, 
unbestechlicher Dorkämpfer ber ständi- 

sehen Rechte gegen bie landesherrlichen Vergewaltigungen lub er ben Zorn Karl Eugens 
auf sic unb mußte eine fünfjährige Kerkerhaft auf ber Festung Hohentwiel über sich 
ergehen lassen. Moser hat fünf- bis sechshundert Bände geschrieben, darunter mancherlei 
von mehr populärer Art. Der Schwerpunkt seiner publizistischen Wirksamkeit liegt in 
feinen Arbeiten über bas deutsche Staatsrecht unb bas europäische Völkerrecht. Er hat 
sich für seine fachwijsenschaftlichen Schriften durchweg ber deutschen Sprache bedient: 
schon allein barum muß fein Käme in ber Geschichte ber vaterländischen Literatur verewigt 
werben. Johann Jakobs gleichfalls in Stuttgart geborener Hltcfter, Sriedric Karl 
Mojer (1723—1798), nachmals von Kaiser Josep II. in ben Freiherrnstand erhoben, 
verbrachte sein arbeitsames Leben teils als unabhängiger Schriftsteller, teils in Diensten 
bes Reichsoberhauptes unb verschiedener Reichsfürsten; von 1772—1780 war er bessern 
barmftäbtifdjer Minister. Er war ber echte Sohn seines Katers, unb aus bem Wirken 
beider spricht ein gemeinsamer Seist. Sie stauben einanber gleich an Sreimut, Ehrlich- 
feit, Wahrheitsliebe; doc war Johann Jakob fester in seinem Handeln, schlichter in 
feinem Auftreten, Friedric Karl mehr heißblütig unb leidenschaftlich, stolz unb herrich: 
süchtig. Den tiefen Eindruck, ben Johann Jakob durc fein persönliches Korbilb bei 
bem Freiheit unb Recht liebenben deutschen Bürgertum machte, erreichte Sriedric Karl, 
obgleich bei weitem ber geistvollere, nicht. Auc ber Sohn widmete feine besten Kräfte 
ber staatswissenschaftlichen Schriftstellerei, bereu Höhepunkt fein 1759 erschienenes Buch
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„Der Herr und der Diener" bezeichnet. Er war noc mehr als sein Vater auf praktische 
Wirkungen seiner Schriften bedacht, die er in gehobener und start pathetischer Sprache 
abfaßzte, mitunter sogar poetische Einkleidung und Darstellung wählend. Die deutschen 
Fürsten und das deutsche Dolf wollte er fittlid) erheben, die politischen und sozialen 
Zustände im Daterlande der Besserung entgegenführen. Er betrachtete, gleich feinem 
Vater, die Religiosität als das zuverlässigste Heilmittel. Beide waren geschworene Feinde 
aller freigeiftigen und rationalistischen Bestrebungen, beide wurzelten mit ihren Lebens, 
anschauungen in den pietistischen Kreisen ihres engeren Heimatlandes.

Die übrigen schwäbischen Publizisten, die durc ihre Feder Einfluß auf die deutsche 
Bildung gewonnen haben, entstammen nicht dem altwürttembergischen Herzogtum. So 
die Ulmer Stomas Abbt und Johann Michael Afprung, der Hohenloher August Ludwig 
Schlößer. In Württemberg selbst wirften eine Anzahl fleinerer Geister, die in ihrer 
Gesamtheit immerhin der fortschreitenden Geisteskultur gute Dienste leisteten. Unter ihnen 
ist der schon als Mitarbeiter des Stäudlinschen Musenalmanachs erwähnte Friedric 
Bernritter eine charakteristische Erscheinung. Don harmlos launigen Parodien und 
Scherzgedichten ging er zu satirischen Sittenschilderungen in Prosa über und erwarb sic 
durch feine „Wirtembergischen Briefe", „Heben und Dialogen", „Anekdoten aus Schwaben" 
in seiner engeren Heimat einen gewissen Ruf. Er geigelt die Torheiten unb Schlechtig- 
feiten verschiedener Stänbe, wobei er bie Farben sehr dic aufträgt. Heben galten von 
typischer Bedeutung werben auch allerhanb Klatschgeschichten unb berbe Schwänke auf- 
getischt, wie man sie sic bamals mündlic im Lande erzählen mochte. Jedenfalls werfen 
Bernritters Schriften fein günstiges Licht auf bie Sitten des Karl Eugenschen Zeit- 
alters, unb besonders bedenklich mußz es stimmen, bah dieser altwürttembergijche Sati- 
rifer feine Sejchichtchen ohne Spur sittlicher Entrüstung, vielmehr mit vergnüglichem 
Schmunzeln vorträgt.

Der Journalismus im engern Sinn, bie Zeitungsschreiberei, ist ein literarisches 
Gebiet, bem bie natürliche Begabung der Schwaben von jeher wenig zugeneigt hat. 
Denn hier erzielen Tewandtheit unb Beweglichkeit günstigere Ergebnisse als Sründlich- 
feit unb Diese. Es hat benn auc bis in bie jüngste Gegenwart nur eine beschränkte 
Anzahl Schwaben gegeben, bie sic als Journalisten einen bebeutenben Hamen gemacht 
haben. Die periodische Presse Württembergs fristete bis in bie zweite Hälfte des 18. 
Jahrhunberts hinein nur ein kümmerliches Dasein, währenb doc anderwärts bereits 
ber emporftrebenbe eis der Aufklärung Zeitungen, bie auf bie Dolfsbilbung Einfluß 
gewannen, in Menge entstehen lies. Das besserte sich erst Gegen Schluß ber Regierung 
Herzog Karls, ba aber um so rascher unb gründlicher. Schon gegen Enbe bes Sahr- 
hunderts sonnte man Klagen über bie Sintflut von Journalen, bie bas Land über- 
schwemmen, vernehmen, währenb ein Wienfchenalter früher höchstens entgegengesetzte 
Beschwerden laut geworben waren. Irgendwelche Bebeutung für bie Poesie haben 
übrigens bie württembergischen Sagesblätter bes 18. Jahrhunderts, bie von einem 
Feuilleton noch nichts wußzten, weber nach ber probuftiven noch nac ber kritischen Seite 
hin gehabt, man müßszte ihnen benn bie Gelegenheitsgedichte, denen ihre Spalten sich 
öffneten, zum literarischen Derbienfte anrechnen.

Währenb ber ganzen Regierungsperiode Herzog Karls beschränkte sich bas Er- 
scheinen politischer Blätter auf bie Landeshauptstadt. Wissenschaftliche Organe gingen 
sowohl von dieser als von ber Univerfitätsftabt Tübingen aus. Don Balthasar Faugs 
Zeitschriften, von Schillers kurzlebigem „Wirtembergischen Repertorium ber Litteratur" 
ist schon bie Hebe gewesen. Unter ein paar weiteren Blättern, bie bem Wissen unb ber 
Unterhaltung durc buntes Vielerlei bienen wollten, aber cs über wenige Jahrgänge 
nicht hinausbrachten, erregen bie im Mäntlerschen Verlage zu Stuttgart 1775/81 er
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schienenen „Alachrichten zum Hupen und Vergnügen" trotz ihrer geringen Bedeutung 
darum unsre Aufmerksamkeit, weil, wie in einem früheren Kapitel näher ausgeführt 
worben ist, gleichfalls Schiller an ihrer Redaktion im Jahre 1781 beteiligt war. Eigen- 
tümlichen Wert hatte ein Unternehmen, das Philipp Wilhelm Sottlieb Haus- 
leutner (1754—1820) aus Aeuenstadt a. d. Linde ins Leben rief. Er lehrte von 
1780 bis 1794 klassische Philologie an der Karlsschule unb würbe bann Registrator am 
Aktendepot in Stuttgart. Er schrieb unb übersetzte mancherlei, auc einige italienische 
Opernterte. 1788 begrünbete er bas „Schwäbische Archiv", von dem bis 1793 sieben 
Stücke in zwei Bänden herauskamen. Die Poesie war barin ausgeschlossen; geschicht- 
liehe, kulturgeschichtliche, biographische unb topographische Aufsätze wechselten miteinanber 
ab; die Statistik nahm einen breiten Raum ein. Schade, dasz dieser verdienstvollen Zeit- 
schrift, bie als Vorläufer ber Württembergischen Jahrbücher für Statistik unb Landes- 
kunde betrachtet werben bars, seine längere Dauer beschieden war. Im lebten Drittel 
des Jahrhunderts kamen auch Hochblätter in Stuttgart wie Tübingen auf, bie ver- 
schiedensten gelehrten unb praktischen Wissensgebiete umfaffenb. Das erste Ausitjournal 
in Württemberg gab Zumsteeg 1784 heraus, bas erste Modejournal erschien 1793 in 
Stuttgart. Schon tauchte auch reine Unterhaltungsware auf, wie bie 1790 begrünbete, 
zuerst von ber Expedition des Beobachters verlegte unb bei ben Sebrüdern Uläntler 
gebruefte, jahrs barauf in ben Besitz ber I. S. Pottaschen Buchhandlung über- 
gegangene Zeitschrift „Amaliens Erholungsstunden, Ceutjchlands Pächtern geweiht von 
Marianne Ehrmann". 1793 trat an bie Stelle biefer eine ähnliche, gleichfalls vom 
Pottaschen Derlag unternommene Monatsschrift: „Flora, Ceutschlands Pächtern geweiht 
von Freunden unb Freundinnen des schönen Seschlechts". Die Hefte würben im hand- 
liehen Oktavformat ausgegeben unb fügten sic von Vierteljahr zu Vierteljahr zu hübschen 
Häubchen zusammen, bie sich weit bequemer ber Bibliothek einreihen ließen als unsre 
heutigen schwer beweglichen Familienblätter. Stählungen, Skizzen, Anekdoten, be- 
lehrende Aufsätze, Sedichte, Aphorismen, Bücheranzeigen wechselten miteinanber; in 
ber „Flora" würbe auch eine Rubrit „Wobcncuigfeiten" eingeführt. Die Heraus- 
geberin von „Umaliens Erholungestunden" leistete bafür bie meisten Beiträge; bic 
übrigen Mitarbeiter pflegten nach ber Übeln Zeitsitte nur mit Chiffern ober Dor- 
namen zu zeichnen. Zierliche Eitelkupfer unb Uotenbeilagcn schmückten diese ihrer Se- 
statt unb ihrem Wesen nach mehr ben damaligen Almanachen als ben modernen Zeit- 
schriften ähnelnden Bändchen.

Der glänzendste Journalist, ben bas Karl Eugensche Zeitalter hervorgebracht hat, 
Ludwig Wethrlin (1739—1792), wirfte ganz außerhalb seiner württembergischen 
Heimat. Der Pfarrerssohn aus Bothnang entzog sic bem ihm durch feine Familie auf- 
gebrängten Schreiberberufe 1766 burch bie Flucht unb führte fortan ein abenteuerliches, 
an aufregenben unb aufreibenden Kämpfen reiches Publizistendasein. Er begann mit 
pifanten Keif es Christen, bereu blühenber Feuilletonstil für bie damalige Zeit etwas Heues 
war: „Denkwürdigkeiten von Wien" unb „Des Anselmus Rabiosus Reise burch Ober- 
deutschland". In Nördlingen redigierte er eine Zeitlang bie politische Zeitung „Das 
Felleisen". Von bort, wie früher aus Augsburg, vertrieben, lebte er fortan unter bem 
Schutz des freisinnigen unb gebilbeten Fürsten Kraft Ernst zu Öttingen- Wallerstein, zu- 
erst im Dorfe Baldingen, später auf Schloß Hochhaus. Es war bie Planheit ber 
Schriftstellerlaufbahn Wethrlins, ber damals ber Reihe nach vier angesehene, einflußreiche 
unb vielgelesene Journale herausgab: zwölf Bände „Phronologen", bas „Staue An- 
geheur" in 31 Heften, sechs Bände „Hyperboreijche Briefe" unb zwei Bände „Para- 
grafen". Hus allen diesen Zeitschriften weht berfelbe Seist, wenn auch bie eine rück- 
sichtsloser, bie anbre unter bem Zwang ber Verhältnisse ober ber Zensur zahmer 
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gehalten ist, wenn sic auc diese mehr auf das politische und soziale Gebiet beschränkt, 
jene Literatur und Kunst mit in den Kreis ihrer Betrachtungen zieht. Die Aufklärung 
war das Licht, dem Wekhrlin selbst folgte, und das er unter den Deutschen verbreiten 
wollte. Er griff alle Fortschritte des Zeitalters rasc auf und suchte auc feinem Publi- 
tum zu ihrem raschen Verständnis zu verhelfen. Er war freisinnig und freigeistig, dabei 
aber im Srunde genommen eher aristokratisch als demokratisch gesinnt. Er erörterte 
mit Kühnheit alle politischen, staatsrechtlichen, wirtschaftlichen Segenstände, beleuchtete 
aus Anlaßz praktischer Fälle wichtige prinzipielle Fragen, wie die Berechtigung der Codes- 
strafe, von allen Seiten, machte es sich zur Hufgabe, jede Schlechtigkeit und Dummheit 
an den Sag zu bringen, wobei es natürlich nicht ohne Zänkereien aller Hrt abging. 
Eine Anzahl fähiger Köpfe arbeiteten anonym an feinen Veröffentlichungen mit. Er 
selbst verfügte über umfassendes Wissen, zog aber vor allem durch feine natürlichen 
Talente die Leser an. Er war der geborene Feuilletonist: witzig, geistreich und unter- 
haltsam, leicht und elegant in ber Darstellung. Seiner Person bleibt freilich die Achtung 
versagt, die feine erspriessliche publizistische Wirksamkeit abnötigt. Ihm mangelten ein 
zuverlässiger Charakter, feste Srundsätze und Wahrheitsliebe, und diese sittlichen Se- 
brechen ließen auc in feinen politischen und sonstigen Anschauungen feine Sleichmäszig- 
seit auffommen. In den letzten Monaten seines Lebens gab er in dem kurz vorher 
preuszisc geworbenen Ansbac eine „Ansbacher Blätter" betitelte Zeitung heraus.

Während so bas Karl Eugensche Württemberg feinen fähigsten Journalisten an 
bas Ausland abtreten mußte, erhielt cs wenigstens für vier Jahre einen Ersatz, auf 
ben cs nach ben Rechten ber Geburt seinen Anspruc hatte: Schubart. Er unb Wekhrlin 
ähneln sich in mancher Hinsicht. Auc Schubarts Charakterbild ist von häßlichen Flecken 
getrübt, doc erscheint er als Mlensc weit liebenswürbiger. Alsbald nach feiner Hiebers 
laffung in Stuttgart traf er die Vorbereitungen zur Fortsetzung seiner Chronik, über 
bereu äußere Seschichte schon an anbrer Stelle berichtet worben ist. Die bei ber zu- 
nehmenden Verwicklung ber politischen Sage doppelt schwierige Redaktion zog ihm 
Widerwärtigkeiten aller Hrt zu. Die Beschwerden von Fürsten, Prälaten unb Reichs- 
ftäbten häuften sich, unb sie trugen von feiten bes Herzogs, ber nichts so sehr als 
diplomatische Verwicklungen scheute, bem unvorsichtigen Redakteur Verwarnungen, Der- 
weife unb Drohungen ein. Überdies brachte ihn die Revolution, für bereu große Be- 
ftrebungen unb Errungenschaften er glühte, halb ins Sedränge zwischen Freiheits- unb 
Vaterlandsliebe. So gelang es ihm nicht, seiner Chronik eine feste Haltung zu geben. 
Auc war er älter geworben unb hatte durc die Leiden ber langen Gefangenschaft 
viel von feiner geistigen Spannfraft cingebüßt. Die Worte strömten ihm nicht mehr so 
unmittelbar wie in ber schönen Ulmer Zeit aus übervollem Herzen, unb feine Schreib- 
art hatte von ihrer alten Frische viel verloren. Oft genug mochte ihm die Fertigstellung 
bes Blattes auf ben rechten Sag eine drückende Saft fein, bie er jedoc nicht abschütteln 
sonnte, weil er aus ben Einnahmen ber Chronit einen Seil feines Sebensunterhalts be- 
stritt. Croß biefer Einschränkungen tat bie Zeitung noch immer in Württemberg unb 
weit barüber hinaus ftarfc Wirkung. Schubart war eben doc Schubart geblieben, unb 
bie Klane bes Söwcn fam immer wieber zum Vorschein. Mochte er sich mit Seiltänzer- 
kunststücken auf bem hohen politischen Drahtseil abmühen, in Widersprüche verwickeln, 
heute dies, morgen jenes behaupten, je nachdem ihn feine Gewährsmänner unb bas 
Diertelhundert Blätter, bas er sich hielt, bedienten: häufig traf er doc ben Hagel auf 
ben Kopf, weil er eben — bei allen feinen Schwächen — bas Herz auf bem rechten 
Flec trug. Vor allem benutzte er nach wie vor jede Gelegenheit, für deutsche Gesinnung 
zu eifern, feinen Sanbsleuten nahe unb ferne Beispiele von Tüchtigkeit vorzuhalten, sie 
vor Alachäfferei frember Ulobctorheiten zu warnen. Er hat unter schwierigen Derhält- 
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nissen, soweit cs in feinen Kräften stand, an der Stärkung und Vertiefung des deutschen 
Aationalbewusztseins mitgearbeitet, und das soll ihm unvergessen bleiben.

Einer der eifrigsten Anhänger und Förderer der Caronis war Sotthold Stäudlin. 
Im Oftober 1791 nac Schubarts Cod bot er sic dessen Witwe als Herausgeber an, 
und cs kam ein Pertrag zustande, der ihm ein Viertel des Sewinnes, den Rest der 
Schubartschen Familie überwies. Ludwig Schubart, der auc schon seinen Pater mit 
Korrespondenzen versehen hatte, unterstützte Stäudlin in der Redaktion der Zeitschrift, 
bis ihm in seiner Eigenschaft als preuszischer Legationssekretär die Beteiligung baran 
im September 1792 untersagt warb. Stäublin, nun völlig auf sic selbst gestellt, zeigte 
sic ber Aufgabe nicht gewachsen. Wohl gab er sic redliche ilühe, die Caronis im Seist 
unb Son ihres Begründers fortzuführen, aber es fehlte ihm schon an bem für ein 
solches Unternehmen unerlässlichen eisernen Bestand von gründlichen Kenntnissen aus 
ben verschiedensten Wissensgebieten. Dazu kam, ba^ bie Politik nachgerade alle übrigen 
Interessen verschlang. Seine allzu feuerige Begeisterung für bas revolutionäre Frankreic 
in einem Stadium ber politischen Entwicklung, ba nicht bloß bas offizielle Deutschland, 
fonbern auch viele liberal denkende Patrioten jenem offene Freundschaft erklärt hatten, 
stiesz viele Leser ab. Die Zahl ber Abonnenten ging benn auc rasc zurück; im Früh- 
jahr 1793 würbe bic Chronik vom Wiener Reichshofrat verboten, unb balb barauf hörte 
ihr Erscheinen ganz auf.

Die Art unb Weife, wie Stäublin bic Chronik geleitet hatte, gab auch feinem persön- 
lieben Schicksal eine verhängnisvolle Wendung. Erst nac bem Regierungsantritt Herzog 
Ludwig Eugens, ber strengere Sruubfä^e als fein Porgänger zur Anwendung brachte, 
fiel gegen ihn ber entscheidende Schlag. Im gerbst 1793, als er sic mit neuen lite
rarischen Plänen trug unb namentlich auf bas kommende Aeujahr eine Zeitschrift 
„Kalliope" herausgeben wollte, erhielt er von ber Regierung ben Rat, bas Land zu 
verlassen, ba er als enragierter Jakobiner durchaus auf seine Versorgung rechnen dürfe. 
Aac einer Periode unsteten Umherschweifens lieh er sic im Dezember 1794 zu Lahr 
im Breisgau nieber unb bcgrünbctc bort ein politisches Journal „Klio", bem inbeffen 
nur eine kurze Dauer beschieden war. Aichts wollte bem Unglücklichen mehr glücken. 
Vergebens suchte er sic ben Weg zur Rückkehr in bic Heimat zu bahnen, bat um Über
tragung einer Oberamtmannsstelle. Schulden, Rahrungsforgen, Schmerz über ein ver- 
pfuschtes Dasein brachen völlig ben Lebensmut bes einst so heiter veranlagten Mannes 
unb trieben ihn zur Cat ber Verzweiflung. Er ertränfte sich — zwischen bem 11. unb 
17. September 1796 — in ben Fluten bes Rheins nahe bei Strasburg. Die Kunbe bes 
schrecklichen Ereignisses rief Stäublins schwäbischen Landsleuten wieber ben liebens- 
würdigen Menschen unb viel bewunberten Dichter ins Sedächtnis zurück unb erweckte 
lebhafte Teilnahme. Piels ach betrachtete man ihn als ein Opfer seiner politischen Ideale.

Die lebten Stuttgarter Sage Stäublins fallen zeitlich mit bem ersten unb leiten 
Besuche zusammen, ben beffen ehemaliger Gegner Schiller feit seiner Flucht Württemberg 
abgeftattet hat. Schiller hatte ja stets Beziehungen zur Heimat unterhalten, wo er nicht 
nur bie teuern Eltern unb Geschwister, fonbern auc manchen lieben Jugendfreund 
zurück gelassen hatte. Die Stuttgarter beschäftigten sic nac feiner Flucht lebhaft mit 
feinen Schicksalen unb fegten über ihn die abenteuerlichsten Serüchte in Umlauf. Er 
halte bas Stuttgarter Publikum immer in Atem, schrieb ihm Rubolf Zumsteeg am 
11. Oftober 1783. Als Schiller bie Rheinische Shalia anfünbigte, bemühten sic Scharffen- 
stein, Lempp unb anbere Schwaben, ihm Subskribenten bafür zu gewinnen. Ein reger 
Briefwechsel hielt ihn über alles, was in ber Heimat vorging, auf bem Laufenden; 
Schwaben, bie nach bem Korben kamen, ober Sachsen, bie sic vorübergehenb im Sübcn 
aufgehalten hatten, brachten ihm mündliche Alachrichten. Wie sehr er geistig mit seiner



Die schöne Literatur. 473

württembergischen Heimat noc zusammenhing, mag auc der Umstand beweisen, daßz 
er Stoffe aus ihrer jüngsten Vergangenheit zweimal novellistisch verarbeitet hat: in 
„Der Verbrecher aus verlorener Ehre" die Unglückslaufbahn des berüchtigten „Sonnen- 
wirtle" Friedrich Schwan und in „Spiel des Schicksals" das wechselvolle Los feines 
Saufpaten, des Senerals Rieger. Durc einen Besuch, den ihm im gerbst 1792 die 
Mutter und die jüngste Schwester Alanette in Jena abftatteten, würbe die Sehnsucht 
nach den Stätten seiner Jugend unb nac ben bort weilenden Seinigen mächtig in ihm 
erregt, unb ba es die äusseren Verhältnisse erlaubten, unternahm er, noc Rekonvales- 
zent unb ber Schonung gar sehr bebürftig, mit ber Gattin, bie ihrer ersten Entbindung 
entgegensah, im Sommer 1793 bie Reise. Zunächst hielt er sich in der Reichsstadt Heil- 
bronn auf, fiebelte am 8. September nach Ludwigsburg unb Mitte März 1794 nac 
Stuttgart über, um am 6. Mai wieder nac Jena abzureisen. Schiller war währenb 
feinem Aufenthalt im Lande Zeuge grosser Ereignisse, des Regierungswechsels sowie 
ber Aufhebung ber Karlsschule. Seine Urteile über ben heimgegangenen Karl Eugen 
lauteten, wie wir schon oben vernommen haben, widerspruchsvoll; ben Untergang des 
Instituts, bem er feine Erziehung verdankt hatte, bebauerte er aufrichtig. Er rühmte 
ber Akademie in einem Brief an Sottfried Körner vom 17. März 1794 nach, daßz sie 
„ungemein viel Kenntnisse, artistisches unb wissenschaftliches Interesse" unter ben Ein- 
wohnern Stuttgarts verbreitet habe. Überhaupt zwang ihm ber Staub ber Seisteskultur 
in ber württembergischen Hauptstadt Achtung ab. „Die Künste blühen hier", heiszt es 
weiter in bem soeben erwähnten Schreiben, „in einem für bas südliche Deutschland nicht 
gewöhnlichen Stabe, unb bie Zahl ber Künstler, barunter einige feinem ber eurigen 
etwas nachgeben, hat ben Seschmac an Malerei, Bildhauerei unb Nusit sehr verfeinert. 
Eine Lesegesellschaft ist hier, welche bes Jahres 1300 fl. aufwendet, um bas Neueste 
aus ber Literatur unb Politik zu haben. Auch is hier ein paffables Theater mit einem 
vortrefflichen Orchester unb sehr gutem Ballett." Anfangs freilich lieh ihm die Erinnerung 
an bie schöngeistigen Kreise in Weimar Sena manches in ungünstigem Licht erscheinen, 
unb es währte geraume Zeit, bis er sich wieder in bie ungelentere schwäbische Art 
hineinfand. Auch an den Jugendfreunden hatte er allerlei auszusetzen. „Von meinen 
alten Bekannten", äusserte er sich gegen Körner am 4. Oftober 1793, „sehe ich viele, 
aber nur bie wenigsten interessieren mich. Es ist hier in Schwaben nicht so viel Stoff 
unb Sehalt, als bu bir einbilbeft, unb diesen wenigen fehlt es gar zu sehr an ber 
Form. Alanche, bie ich als helle, aufstrebende Köpfe verlies, finb materiell geworben 
unb verbauert. Bei einigen anbern fanb ich noc manche der Ideen in Sang, die ic 
selbst ehmals in ihnen uieberlegte: ein Beweis, daßz sie bloßze Sefäßze finb." Bald 
aber betrachtete er boch bie alten Freunde mit anbern Augen. Er verkehrte viel unb 
gern mit Hoven, ber Arzt in Ludwigsburg war, mit Conz, von bem er urteilte, daßz 
er sic sehr verbessert habe, mit Petersen unb mit Haug. Durc Vermittlung bes letztern 
würbe er in folgenreiche Verbindung mit Johann Friedrich Cotta in Tübingen gebracht. 
Auc Sottholb Stäublin nahte sich mit ber Friedenspalme. Er hatte sich allmählich in 
einen aufrichtigen Bewunderer Schillers umgewanbelt unb benutzte jede Gelegenheit, 
bavon offenes Zeugnis abzulegen. Als im Juni 1791 bie falsche Kunbe von Schillers 
Cod durc Deutschland lief, verlieh Stäublin feiner Freude barüber, daßz bas Gerücht 
gelogen habe, poetischen Ausbrucf unb nahm bie Verse in seine poetische Vlumenlefe 
fürs Sahr 1793 auf. Dieses Sebicht führte eine persönliche Wiederannäherung zwischen 
ben beiden ehebem verfeinbeten Poeten herbei. Sie wechselten freundliche Briefe unb 
begegneten einanber von Angesicht zu Angesicht. Stäublin empfahl bamals an Schiller, 
ber bie Hofmeisterstelle bei Frau von Kalb zu vergeben hatte, feinen Schützling Hölderlin, 
bat jenen um Beiträge für feine beabsichtigte Zeitschrift „Kalliope" unb stellte bafür
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feine Mitarbeiterschaft an der „Chalia" in Aussicht. Besondern Wert legte Schiller auf 
die Bekanntschaft mit Matthijson, über dessen Gedichte er bald darauf feine berühmte, 
allzu günstige Rezension abfaszte. Serner hatte er mit dem katholischen Hofprediger 
Benedikt Maria Werkmeister näheren Umgang, mit dem ihn namentlich das gemeinschast- 
liche Interesse an der Kantschen Philosophie verband. 3m übrigen, meinte Schiller, 
gebe es in Stuttgart „unter der gelehrten Klaffe mehr Nitteltöpfe als vorzügliche Genies, 
wobei man sic aber nicht immer schlimmer befindet". Sai noc gewinnreicher als der 
Verkehr mit den Literaten gestaltete sic für ihn der mit den bildenden Künstlern. An 
dem treuherzigen Dannecker, feinem Jugendfreund, hatte er besondere Freude. „Ein 
wahres Kunftgenie, den ein vierjähriger Aufenthalt in Rom vortreiflic gebildet hat. 
Sein Umgang tut mir gar wohl, und ich lerne viel von ihm." So schrieb Schiller da- 
mals. Und Dannecker begann jene Büste zu modellieren, die für alle feine berühmten 
Schillerbilönisse die Vorlage geworben ist. Auc mit ben Bildhauern Hetjc unb Scheffauer 
sowie mit bem kunstverständigen Kaufherrn Dottlob Heinrich Rapp unterhielt Schiller 
Verbindung, ferner mit ber Malerin Ludovike Simanowig, die ihn unb alle feine An- 
gehörigen ber Reihe nach porträtierte, ben Komponisten Rudolf Zumiteeg, feinen ait- 
Zögling von ber Akademie her, nicht zu vergessen. Er bereute nur, nicht früher schon 
bas vereinsamte Ludwigsburg mit Stuttgart vertauscht zu haben, wo sic „gute Köpfe 
aller Art unb Hantierung" zusammenfanden. Unb als Ende März ein Frühling feinen 
Einzug hielt, wie man ihn, um mit Schiller selbst zu reben, feit Menschengedenken nicht 
so früh unb hoffnungsvoll erlebt hatte, bei einem Wetter, bas „ganz ohne Beispiel schön 
unb heiter war," ba genoss er von bem Gartenhaus aus, das er bewohnte, bie Blüten- 
pracht unb „ben ganzen Einfluß des wieber auflebenben Jahres", so daß er auch mit 
feiner Gesundheit zufriedener war als je. Unb in Stuttgart schritt bie Ausarbeitung 
seines planes zum Wallenstein rüstig vorwärts, wie er in Ludwigsburg eine Anzahl 
seiner ästhetischen Briefe an ben Herzog von Augustenburg geschrieben hatte unb auch 
sonst literarisch nicht ganz untätig gewesen war. So verlief ber Aufenthalt Schillers 
in feiner schwäbischen Heimat durchaus harmonisch unb brachte ihm mannigfachen Gewinn, 
wie natürlich ber persönliche Umgang mit ihm auch an ben gelehrten unb fünftlciifchcn 
Kreisen Stuttgarts nicht spurlos vorüberging.

Schillers Besuch in Württemberg bilbet zugleich einen würbigen Abichluß ber 
dortigen Geschichte ber schönen Literatur im Zeitalter Karl Eugens. Wir schauen auf 
ein halbes Jahrhundert lebhaftester Bewegung, reichster Entwicklung zurück. Wir hoben 
Zu ber Zeit, ba ber Herzog bie Legierung übernahm, sein Land, um Schubarts Aus: 
druck Zu wiederholen, als eine „poetische Wüstenei" angetroffen, währenb im übrigen 
Deutschland längst schon jenes frohe Regen vielfältiger Kräfte begonnen hatte, bas bie 
nationale Dichtkunst rasch zum Gipfel emporführte. Wir haben bann gesehen, wie seit 
ber Mitte bes 18. Jahrhunderts im Herzogtum Württemberg bas Versäumte mit Bielen- 
schritten nachgeholt, mit bem Korben Fühlung genommen unb in ben geistigen wett, 
bewerb ber deutschen Stämme entschlossen unb erfolgreich eingetreten würbe, wie auf 
württembergischen Boden einer ber beiden Vollender unsrer klassischen Literatur erwuchs, 
Friedric Schiller, ber ben schwäbischen Kamen in ber Fremde zu höchsten Ehren gebracht 
hat. Im Sande selbst fanb bie klassische Literatur wachsende Teilnahme unb Verbreitung 
unb wirkten an ihrem Husbau eine Anzahl mittlerer Salentc19) mit, bie freilich später 
ben Klassizismus zu einseitiger Auffassung unb Kunftübung erstarren ließen. 3a füllte 
bie aufblühende Romantik bie alten Gefäße mit neuen Lebenssäften. . Ein dürttem: 
berger, ber junge Hölderlin, auf ber Srenzscheide zwischen zwei Welten stehend, verbaut 
mit ber glühendsten Begeisterung für bas Hellenentum bie charafterijtijchen alertmale 
romantischen Wesens unb romantischer Anschauungen. Die tief eingewurzelte Achtung 
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vor den klassischen Idealen bewahrte später auch die bemühten schwäbischen Romantiker, 
Urlaub unb Kerner mit ihren Anhängern und Aachf olgern, vor ben Auswüchsen ber 
Richtung. Wohl haben wir damit zeitlich bereits über die Epoche Herzog Karls hinaus- 
gegriffen: aber die genannten Häupter ber württembergischen Romantit finb wenigstens 
noc unter ihm geboren, haben unter ihm bie ersten Kindheitsjahre verlebt, unb es ist 
nicht ohne Bedeutung, daßz beispielsweise in Justinus Kerners Knabenphantasie noc 
bie verblichene Herrlichkeit bes Karl Eugenschen Ludwigsburg hereingespielt hat. Haben 
auc in erster Linie allgemeine, für ganz Deutschland gültige Verhältnisse diese ganze 
Entwicklung bedingt, so ist auf sie im einzelnen bie spezifische Seisteskultur bes Karl 
Eugenschen Zeitalters doc nicht ohne Einfluß geblieben. Unmittelbar hat ja, wie oben 
ausgeführt worben ist, leider ber Fürst, ber für anbre Künste unb für bie Wissenschaften 
ein empfängliches Herz unb eine offene Hand gehabt hat, für bie Förderung ber deutschen 
Dichtkunst so gut wie nichts getan.

V.

Es erübrigt noch, bie Seschichte bes Kirchenliedes im Karl Eugenschen Württemberg 
einer kurzen Betrachtung zu unterziehen. Die religiöse Lyrik ist eine Unterart ber Eyrit, 
bie mit ihren Schwestern ästhetisch gleichberechtigt erscheint, wenn sie ben frommen Emp- 
finbungen eines in bas Walten Gottes ober anberer höheren Mächte versunkenen Semüts 
entspringt. Sobalb aber bie Absicht, eine Gemeinde zu erbauen unb gottesdienstliche 
Verrichtungen zu unterstützen, sich in ben Vordergrund schiebt, bas religiöse Sedicht zum 
Kirchenlied wirb, muh uns biefe Lattung ber Sprit nur noch als eine im Verhältnis 
zu ben übrigen untergeordnete erscheinen, unb zwar um so mehr, je weiter ber fünfte 
lerische Zweck hinter bem kirchlichen zurücktritt. Das geistliche Sieb, als Dienerin frember 
Mächte, ber Religion unb ihrer kirchlichen Erscheinungsformen, aufgefaszt, erscheint 
grundsätzlich von ber weltlichen Poesie geschieden, wenngleich bie Srenzen zwischen beiden 
Reichen offene finb unb wir ba unb bort vielfach denselben Persönlichkeiten begegnen. 
So haben auch Huber, Balthasar Haug, Schubart, Stäublin, Ueuff er unb anbre Schwaben, 
bie wir als weltliche Dichter bes Zeitalters kennen gelernt haben, daneben in größerem 
ober fleincrem Wah religiöse Sedichte versaht, von benen einige sogar in bie Kirchen- 
gesangbücher ausgenommen worben finb. Andre haben umgefehrt ausschlieszlic ober doc 
vorzugsweise ber geistlichen Ruse gehuldigt, unb ihnen hat in ber Regel mehr bie 
fromme Tendenz als ber innere Drang zur Poesie zu ihren Erzeugnissen verholfen.

Als Herzog Karl bie Herrschaft übernahm, befanb sich die geistliche Poesie in 
Württemberg noc so gut wie ganz in ben Händen ber Pietisten. Das Sanb, von jeher 
eine Hochburg bes Pietismus, war jetzt noch dessen letzte Zufluchtsstätte, unb ber Herzog 
sorgte, wenigstens in feiner ersten Regierungshälfte, ohne es zu wollen, selbst bafür, 
bah diese religiöse Richtung nicht so rasch ausftarb. Der schwere Druck, ber auf bem 
Volfc lastete, lieh es bie Bliese nach oben richten unb in inniger Herzensgemeinschaft 
mit bem himmlischen Erlöser, in ber Hoffnung auf ein besseres Jenseits Ersatz für bas 
irdische Elend suchen. Die funftlos schlichte, aber ihre befonbern Zwecke erfüUcnbe 
Liederdichtung ber Pietisten hatte noch in den sechziger unb siebenziger Jahren des 18. 
Jahrhunderts grohen Umfang. Ihre Hauptvertreter, bereu Wirksamkeit sich aus einem 
frühern Zeitalter in bas Karl Eugens erstreckt hat, finb bereits früher namhaft gemacht 
worben. Zu ihnen gesellten sic noc einige weitere, barunter bie bei ben Mojer. 
Johann Jakob entfaltete eine auszerordentliche Fruchtbarkeit als Liederdichter, zumal 
während feiner Sefangenschaf auf bem Hohentwiel. 1766/67 veranstaltete er eine zwei- 
bänbige Husgabe von 1190 Stücken, bie zwar von echter Frömmigkeit durchdrungen. 

0
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aber poesielos und in der Form ungelenk sind. Friedric Karl von Aoser begnügte sic 
mit einer bescheidenen Anzahl sorgfältiger ausgearbeiteter Lieder, die er in zwei kleinen 
Sammlungen niederlegte. Philipp Friedrich Rieger, der vom Srafen Miontmartin 
gestürzte Günstling Karl Eugens, später wieder zu Gnaden angenommen und als Kom- 
mandant auf der Festung Hohenajperg eingesetzt, trug schon in den Sagen des Slücks 
eine äußzerliche Frömmigkeit zur Schau, die, solange er im Hohentwieler Kerker schmachtete, 
sic verstärkte, aber nicht verinnerlichte und zu feiner Hartherzigkeit in widerwärtigem 
Segensatze stand. Seine Kirchenlieder sind bis auf ein Pajsionslied verschollen. Übrigens 
bereicherte Rieger gelegentlich auc die höfische Poesie. Als letzte Sänger des altwürttem- 
bergischen Pietismus sind Johann Ferdinand Seiß (1738—1793) aus Combach, 
Stadtpfarrer in Sindelfingen, und Karl Friedrich Harttmann (1743—1815) aus 
Adelberg, Prediger und Professor an der Karlsschule, bann Pfarrer und Dekan an ver- 
schiedenen Orten, zu erwähnen. Eine mehr vermittelnde Haltung nahm Christian 
Gottlieb 883 (1746—1803) aus Hengen ein: in feinen 1785 erschienenen „Geistlichen 
Oben unb Liedern" suchte er bibelgerechte Haltung mit ben ästhetischen Anforderungen 
ber Aeuzeit zu vereinigen. Als Pfarrer von Plieningen würbe er von bem im benach- 
barten Hohenheim residierenden Herzogspaare vertrauten Umgangs gewürbigt.

Inzwischen hatte sic im Reiche braunen ber Umschwung in ber geistlichen Lieder- 
dichtung längst vollzogen. Wohl hielten im Anfang unsrer klassischen Literaturepoche 
die führenden Geister aus innerem Bedürfnis unb Überzeugung an einem lebenbigen 
Christentum fest unb stimmten ihre Leier zum Preise bes höchsten: aber doc bildete 
sich unter ihrem Einflusz bas alte Kirchenlied in einer feinen Traditionen unb Zwecken 
widersprechenden Weise um. Früher hatte es als Husdrucksmittel strenger Bibelgläubig- 
seit ober doc innigen Verkehrs mit einem persönlichen Sotte gebient: jetzt würbe es 
zum Morallied, bas bie Vernunft auf ben Ehron ber Phantasie erhob unb vor allem 
Übung in praktischer Eugend einschärfte, ober zum religiösen Aaturlied, das Sott durch 
bie Vermittlung feines Schöpfungswerkes verehrte unb in einem Übermaß von Emp- 
findungen schwelgte. Im weiteren Verlaufe ber Entwicklung, als sic Wieland unb 
Lessing, Goethe unb Schiller an bie Spitze stellten, unb als sic ber Sieg ber durch bie 
Wolffsche Philosophie emporgekommenen rationalistischen Richtung entschied, geriet bie 
geistliche Dichtung, Salenten brüten Ranges überantwortet, vollends in Zerfall, nüchterne 
Lehrhaftigkeit verband sich mit frostigem Pathos. Wie ber Sehalt muhte sich auch bie 
Form ber Kirchenlieder bem Zeitgeschmacke fügen. Man wollte auch auf biefem Gebiete 
bie mobernen ästhetischen Errungenschaften zur Geltung bringen, unb so würbe bie 
schlichte unb naive Bibelsprache, bie bem allgemeinen Verständnis angepaszt war, mehr 
unb mehr durc eine feinere unb vornehmere, aber eben nur ben Sebildeten geläufige 
Ausdrucksweise ersetzt. Ja, man begann sogar bie alten Kernliebcr im neuen Zeit- 
geschmac umzudichten, durc welche vermeintlichen Verbesserungen bie meisten ihre 
ursprüngliche Kraft einbüßzten. Die veränderten Eerte gingen in bie neuen Gesangbücher 
über, bie bamals allerorten unter rationalistischem Einfluß entstanden, unb würben so 
ben christlichen Gemeinden zum Gebrauche aufgenötigt.

In Württemberg erfreute sic bas 1741 eingeführte, ftarf pietistijc gefärbte Landes- 
gefangbuch alter Anhänglichkeit unb Beliebtheit. Schließlich hatte aber auch fein Stünd- 
lein geschlagen. Der einzige, aber energische Vertreter bes Nationalismus im Stuttgarter 
Konsistorium, Georg Friedric Griesinger, setzte 1791 bie Einführung eines neuen Landes- 
gesangbuches durch, bas er selbst mit Hilfe bes Prälaten Balthajar Sprenger unb unter 
Beiziehung Sotthold Stäublins als weltlichen Sachverständigen bearbeitet hatte. Alan 
scheute sic zwar, allzu radikal vorzugehen: manche alte Lieder, barunter bie Luthers, 
blieben verschont; aber noc größer war bie Zahl derer, welche sic bie Umdichtung 



Die schöne Literatur. 477

gefallen lassen mußten ober ganz ausfielen, um durch neuzeitliche ersetzt zu werben. 
Dieses Sesangbuc begegnete bei ben Württembergern tiefem Misztrauen unb beunruhigte 
namentlich bas Landvolk, bem es zumute war, als ob man ihm mit bem alten Aus- 
druc auch ben alten Glauben nehmen wolle. So stiesz die Einführung nicht bloß auf 
Widerspruch, fonbern sogar auf Widerstand; cs gärte ba unb bort, unb bie Unruhen 
bauerten bis in ben Anfang bes 19. Jahrhunderts hinein.

Aloc früher war ber katholische Kirchengesang in Württemberg im rationalistischen 
Geiste umgebildet worben. Dies geschah unter bem starten persönlichen Einfluß des 
Herzogs. Aufgeklärt, wie er war, setzte er feinen 
feinen Hof zu ziehen, bereu geschmackvolle unb 
teftanten gerne besucht würben. 3m Frühjahr
1784 würbe auf bie erlcbigtc Stelle eines Hof- 
kaplans aus Kloster Ueresheim Pater Bene- 
bist Maria Werf meist er (1745—1823), 
von Füssen gebürtig, berufen, berfelbe, ben wir 
schon als Gesellschafter Schillers angetroffen 
haben. Alsbald machte er sich im Huftrage 
Serenissimi baran, ein „Gesang—uc nebst an- 
gehängtem öffentlichen Sebete zum Gebrauche 
ber Herzoglich Wirtembergischen katholischen 
Hofkapelle" zusammenzustellen, bas noch im 
Jahre 1784 erschien. Dem Wunsche bes Her- 
30gs Rechnung tragenb, einerseits „den Sottes- 
bienst einigermaßen auf bie Muttersprache zu- 
rückzuführen" unb andrerseits mit „einer wahr- 
hast christlichen Duldung unb Sewissensschonung" 
nur solche Sejänge aufzunehmen, bie bas prak- 
tische Christentum empfehlen unb von allen 
Christen mitgesungen werden sonnten, wählte 
ber Herausgeber auoschlieszlic Stücke, „welche 
ben Seist gemeinschaftlich anerkannter Wahr

Stolz barcin, freisinnige Geistliche an
geistreiche Predigten auc von Pro-

Benedikt Maria Werkmeister

heiten atmen unb zur allgemeinen Christenerbauung bienen", unb schöpfte hauptsächlich 
aus ben evangelischen Liederschätzen. Werkmeisters Dorrede zu biefem Gesangbuch 
ist ganz aus ben Gebantengängen bes Begründers ber Karlsschule heraus geschrieben, 
unb wir stoßen hier auf ben philosophisch-ethischen Sehalt ber bort geübten Pädagogik 
wieber. Das sehr geschickt unb sorgsam gefertigte Gesang- unb Andachtsbuc hatte 
großen Erfolg, erlebte rasc hintereinander mehrere, jedesmal bereicherte Huflagen unb 
fam sogar in bie Hände vieler Protestanten. Herzog Karl ließ es auch in der Pfarr- 
kirche zu Hofen unb bei ben wenigen übrigen katholischen Gemeinden des Landes ein- 
führen.20) Da biefe jedoc ber bischöflich konstanzischen Gerichtsbarkeit unterftanben, 
so stieß bie Reform auf Schwierigkeiten. Man vermißte in Konstanz an vielen ber von 
Werkmeister ausgcwähltcn Gesänge bie nötige „Salbung" unb stieß sic noc mehr baran, 
„baß man bei öffentlichen katholischen Gottesdiensten über alles jenes stillschweigend 
hinausgehen solle, was bie katholische Religion von anbern unterscheidet". Auc dieses 
Beispiel zeigt, wie Herzog Karl mit ber Zeit mehr unb mehr in bie Rolle bes auf- 
geflärten Despoten hineingewachsen ist.
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