
Dir bilüenüen Künste unter Herzog Karl Cugen

Einfritung

Herzog Karls Uerhältnis zur bildenden Kunst

in grosser Deutscher hat von der Poesie gejagt, man müsse sie als einen der 
mächtigsten Hebel zur Erhöhung des Allenschengeschlechtes, ja als wesentliches Er- 
fordernis für bereu Aufschwung anerkennen, {liessen wir einen ähnlichen Wert 

auc ber bildenden Kunst bei, jo soll bamit nicht gesagt sein, daß Kunstfreude allein 
einen Vorzug begründe. Aber ein Volk, dem sie fehlt, mag es auc durc Gewalt 
vorübergehend eine Rolle spielen, wirb schwerlich einen nachhaltigen Einfluß auf die 
menschliche Kultur ausüben, und anderseits finb gerabe durc ihre Kunstdenkmäler Dölf er 
ber Dorzeit für eine ferne Alachwelt vorbildlich geworben.

Unser engeres Vaterland Württemberg hatte im Renaijsance-citalter unter Fürsten, 
die zum Sedeihen von Dolf unb Staat die Kunst nicht für unwesentlich hielten, eine 
hervorragende, feinen bescheidenen Umfang weit überwiegende Stellung an ber Sonnen
seite bes deutschen Kulturlebens eingenommen. Allein schon vor bem Übergreifen des 
Dreißzigjährigen Kriegs auf unser Sebiet bahnte sich ein Umschwung an, bis nach 
unb nac durc wirtschaftliche unb geistige Verarmung fast aller Kunstsinn ertötet würbe.

Bald nac 1700 aber setzt wieder eine vielseitige, stellenweise glänzende, mehr als 
ein Jahrhundert ausfüllende Kunstbewegung ein, wie sie im damaligen Deutschland sonst 
nur an den größten gürftenhöfen zu beobachten ist. Wir müssen uns dabei hüten, 
Württemberg unb Schwaben, wie manchmal geschieht, als Wechselbegriffe zu nehmen. 
Der Herzog von Württemberg besaß ja nur den ungleich kleineren, wenn auch besser 
abgerundeten unb ertragsfähigeren Seil bes Schwäbischen Kreises. Don unserer durc 
bas Fürstenhaus gehobenen, fast durchweg weltlichen, höfisc verfeinerten Kunst unter- 
scheidet sic wesentlich die mehr volkstümlich urwüchsige, in ihren Erscheinungen überaus 
reiche, doc vorwiegend kirchliche Kunst Oberschwabens,1) welche schon in ber zweiten 
Hälfte bes 17. Jahrhunderts aufkeimte, aber gegen bas Ende bes 18. in Verfall geriet.

Der Wiebererweefer ber Kunst in Württemberg war Herzog Eberhard Ludwig 
durc die gewaltige Schloßzanlage von Ludwigsburg, ein Bauunternehmen, welches 
mitten im Spanischen Erbfolgekrieg seinerseits wie eine Kriegserklärung in die beschauliche 
Enge altwürttembergischer Derhältniffe eingriff. Allein unter diesem Fürsten haben mehr 
bie fremden Künstler goldene Sage erlebt als die Künste selbst, bie bei uns nicht heimisch 
werben wollten. Sie würben als ein fremdartiger Lurusartikel, ja sogar im Zusammen- 
hang mit bem Sreiben ber verhassten Srävenit als ein Landschaden empfunden.
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Segen die Mitte des 18. Jahrhunderts lief Württemberg überhaupt Sefahr, hinter 
der allgemeinen deutschen Bildung dauernd zurückzubleiben. Mian sah nur auf des Lebens 
Hotburft auc im Geistigen und Sittlichen. Heben den Ergebnissen eines mönchijc ver- 
alteten Unterrichtswesens schien religiöse Erbauung und ein würdiges Familienleben der 
Selbstgenügsamkeit hinreichend zum Erfüllen des Daseinszweckes. Die beharrliche Alis- 

achtung ber feineren Aus-

Herzog Karl Eugen (1728—1793)Solitüöc, Schloß (f. u )

strah lungen des S elftes, einer 
vorurteilslosen Philosophie, 
des poetischen Schaffens, ber 
bas Leben verschönernden 
bilbenben Künste hatte sic 
durc Rückständigkeit im 
Vergleich mit dem deutschen 
„Ausland" gerächt.

Bevor nun ber geistige 
Ruf Schwabens gegen Enbe 
bes 18. Jahrhunderts durc 
den Genius von Dichtern 
unb Denkern, bie freilich in 
ber Heimat wenig Hoben 
fanben, in aller Welt glän- 
zend wiederhergestellt würbe, 
hob sic Württemberg selbst 
zu künstlerischer Kultur unb 
wissenschaftlicher Betrieb- 
samkeit durch bas Wirten 
eines von Jugend auf an 
grosse Verhältnisse gewöhn- 
ten unb von hohem Ehrgeiz 
erfüllten Fürsten.

„Ein rastlos tätig 
gewesener Mann!" — 
diesem Ausruf Schillers über 
ben verewigten Herzog 
Karl Eugen von Württem
berg muf bie Aachwelt bei- 
pflichten, wie auc sonst Alei- 
gung unb Abneigung bas 
Bild bes auszerordentlichen 
Herrschers abtönen mögen, 
über ben bie Stimmen ber
Zeitgenossen fast beispiellos 

cuseinanbergchen — man vergleiche nur einmal bie aller Krisis fiel) begebende Detherr- 
lidjung in ben Festschriften unb Heben bes immerhin nicht geistlosen Hofhijtoriographen 
Iriot mit ben bitterbösen Ausfällen im handschriftlichen Alachlaß bes aus Schillers 

Leben bekannten Bibliothekars Petersen.
Rajtlos aber war Herzog Karl unleugbar, unb nach vielen Seiten tjm erfolgreich. 

Rimberte von Aktenstücken, deren Inhalt mehr ober weniger von ihm inspiriert ist unb 
an bereu Schluß er in einem Zug fein Carl 6. 3. W.: Carl Herzog zu Wirtembcrg 



Die bildenden Künste unter Herzog Karl Eugen. 617

anfangs zierlic abgezirkelt, später breit verschwommen angebracht hat, bezeugen fein 
unermüdliches Eintreten für schrankenlose Machtbefugnis und fürstliche Prachtentfaltung, 
aber auc für einen wohlgeordneten Seschäftsgang im absolutistischen Staat und nicht 
zuletzt für die mannigfaltigsten Kulturinteressen. Seradezu epochemachend aber sollte 
seine lange Legierung für die bildenden Künste werben.

Bei seiner Erziehung war das künstlerische Moment nicht auszer acht gelassen 
worben. Im Jahr 1739 würbe ber Maler und Archäolog Hofrat Laurentius v. Sanbrart 
bem Hofstaat Karls beigegeben, um ihn in bic Mythologie, die Baustile unb bic Alünz- 
kunde einzuführen (5. 27). Der Mlathematiklehrer des Erbprinzen, ber Ingenieur- 
hauptmann Joh. Adam Kiebiger aus Bern, war auc in ben frönen Künsten bewanbert; 
unb von bem Artillerieoffizier Bartholomäus Mayer aus Ulm (+ 1767 in Cannstatt), 
welcher sic ber Suns Karl Alexanders erfreute, soll ber Sohn nicht nur im Kriegs- 
bauwefen, fonbern auc im Zeichnen unb Malen unterrichtet worben sein. Allerlei 
Kunsteindrücke boten ihm bie Höfe von Berlin unb Bayreuth.

Doc infolge viel zu früh erlangter Selbständigkeit blieben bie Salente eines Alenschen, 
ber sic vermöge feiner natürlichen Saben, seines durchdringenden Verstandes unb feiner 
Willenskraft auc als Beherrscher eines viel größeren Landes hätte auszeichnen sönnen, 
im Auszerlichen stecken, Seschmac unb Liebhabereien verirrten sic ins Zügellose.

Unter ben Auspizien des frühreifen Herzogs, bem Friedric ber Srosze würbige 
Srundsätze cingcflößt zu haben schien, unb ber durc feine Verlobung mit einer Alichte 
bes preu^enfönigs bem Protestantismus entgegenkam, begann man in Württemberg bic 
Kunst mit freundlicheren Augen anzusehen. Als er sechzehnjährig bie Kegierung über; 
nahm, gab er gleich bei seinem Einzug in Stuttgart eine Anregung, bie ebenso bem 
blutjungen Fürsten als ben sonst nicht gerabe kunstliebenden Landständen, bie barauf 
eingingen, zur Ehre gereicht. Er lehnte eine ihm zugedachte festliche Stadtbeleuchtung 
ab unb äusserte sic ber „Xandschaft" gegenüber dahin, es würbe ihn mehr freuen, wenn 
auf bie Dauer „illuminiert" würbe durc Hausfresken. Diesem Wunsch verbaust bas 
Landschaftsgebäude, bie jetzige Kammer ber Standesherren, jene Bemalung im Hugs- 
burger Seschmac, durc bic es sich von ben fahlen Straszenfluchten seiner Umgebung 
so herzerfreuend abhebt.

Auc zu bem Bau eines neuen Residenzschlosses, bas ben Hofhalt in Ludwigsburg 
am sichersten beseitigen sonnte, steuerte bie Landschaft bereitwillig bei. Unb wieder be- 
wies ber junge Fürst ein selbständiges Urteil in Kunftfragen, indem er sowohl bic Platz- 
wähl unb Orientierung weitblickend entschied als auc aus einem Wettbewerb für bic 
Gestaltung bes Mussern ben gefälligsten unb zweckmäszigsten Entwurf herausfand. Wenn 
dabei in ber Ausdehnung bes Schlojies über bas vorläufige Bedürfnis hinausgegangen 
würbe, so sonnte man glauben, ber Herzog, ber ja nachmals vergebens bie Kurwürbe 
anftrebte, habe geahnt, welche Machterweiterung feinem Hause noch beschieden sei. — 
Einen überaus glücklichen Blies zeigte er auc beim Muf spüren ber Örtlichkeit für feine 
Hauptbauten in ben nächsten Jahrzehnten: ein stimmungsvoller Zauber umschwebt bort 
bas Seeschloßz Aonrepos, hier bic hochgelegene Solitübe.

Eine anbere Frage ist es, ob ihm Künstliche in höherem Sinn innewohnte. Man 
erwartet wohl, aus Aufzeichnungen über Herzog Karls zahlreiche Keifen werbe über 
ein persönliches Verhältnis dieses Fürsten zur Kunst viel Aufschlußz zu gewinnen sein, 
greilich scheint er eigenhändige Reisetagbücher, über bereu Verbleib mir nichts besannt 
ist, erst von 1783 an geführt zu haben. Die Auszüge in ber Zeitschrift Sophronizon 
enthalten lediglich nichts über Kunstsachen. Hatte schon ein Aufenthalt in Paris 1748 
mancherlei Anregungen gebracht, so liegen von mehreren herzoglichen Keifen, insbefonbere 
ben nac Italien 1753 unb 1775 unb ber nach Grankreic unb England 1776 unter- 
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nommenen, im Staatsarchiv und auf der Landesbibliothet ausführliche Diarien aus ber 
Hand von Herren des Gefolges vor, 1753 von dem Minister v. Hardenberg, bie späteren 
hauptsächlich von Professor Sebret.

Kunst urteile aus des Herzogs Mund bietet jedoc in nennenswertem Alasze nur 
das Reisejournal von 1775. 3c greife einiges heraus. Sür bie Architektur des 
Mittelalters hatte Karl im ganzen wenig Sinn. Waren 1753 in Venebig die beiden 
Kirchen mit ben Dogengräbern nicht einmal eines Besuches gewürdigt worben, so kommt 
jetzt ber Dom von Pija als „düsterer Bau" schlecht weg. Aber auc Schaustücke, bie 
früher wohl feinen Beifall gefunben hätten, wie ber prächtige Barocjäulenbau von 
S. Annunziata in Genua mit feiner verschwenderischen Ausstattung in Marmor unb Sold, 
finbet er „nur mittelmäßig schön". Warum ihm bie Barocktirche S. Agnese in Rom 
mit feiner Ludwigsburger Hofkapelle „viel übereinstimmendes" zu haben schien, ist nicht 
recht einzusehen; wohl finb sie beibe kleine Zentralbauten, aber solche gibt es in Rom 
noch genug, unb was S. Agnese kennzeichnet, eine breite Scheinfajjade mit zwei Slocken- 
türmen, ist in Ludwigsburg nicht vorhanden. 3n Rom hat bem Herzog bie maßvoll 
schöne klassizistische Cappella Corsini im Lateran „ausnehmend" gefallen. Sogar bie 
altchristliche Kunst macht Eindruck auf ihn: bie römijche Bajilika S. Maria Maggiore 
sieht er „wegen ihrer eblen Einfalt unb majestätischen Säulenorbnung für einen wahren 
Eempel" an — merfwürbig genug für einen Fürsten feiner Art. An St Peter bewunbert 
er ben hohen Stil unb bie mächtigen Proportionen: „es mache ber aenschheit Ehre, 
baß ein Mensc so gewaltige Begriffe habe vereinigen können".

Er ist offenbar überzeugt, baß ber Wohnjit eines Troßen schon durch Weiträumigfeit 
imponieren müsse. So findet er in Genua im Palazzo Doria Eurji bie Ereppenanlage 
architektonisch schön, aber zu eng eingeschl offen, während er ben Palazzo Borghese in 
Rom „nac bem Maßzstab eines römischen Fürsten" für voll gelten läßt.

Auf bem Cebiete der Plastit zeigt sic der Fürst, aus dessen Schule ein Dannecker 
hervorgehen sollte, noch sehr in alten Anschauungen befangen. So zollt er Berninis 
Katheora S. Petri, einem ziemlich rohen Dekorationsstück, „wegen ihrer künstlichen Sim- 
plizität" (!) seinen Beifall. Anderseits interessieren ihn, wie schon 1753 in Portici, 
Antifen; gelegentlich findet er ein weniger befanntes Werf wie bas Antinoogrelief in 
Dilla Albani als charakteristisch heraus.

An Verständnis für Waler ei scheint es Herzog Karl nicht gefehlt zu haben. 
Wenigstens hielt er sic zu Florenz lange vor Raffaels Madonna bella Sebia auf, bie er 
„ein wahres Ideal von Schönheit" nannte; unb in S. Annunziata würbe nach bem 
Reisebericht bie Schönheit ber Madonna des Anbrea bei Sarto „von bem seinen Auge 
Serenissimi, bas sic in ben Künsten so entscheidend kennt, augenblicklich wahrgenommen, 
ohne baß ein Menic auf bas Gemälde wies". Kamen bestechen ihn nicht, er zweifelt 
manchmal an ber Echtheit. Das Kabinett ber Waler in den Affizien habe ihn, wird 
berichtet, vorzüglich angezogen, „weil er in feinen Diensten Waler habe, welche eine Stelle 
barin verdienen". In Rom interessiert ihn in S. Carlo al Corso Warattis Hochaltar: 
blatt weil es feinem Kamenspatron Carlo Borromeo gewidmet ist; ein rein ästhetisches 
Wohlgefallen finbet er in ber Vatikanischen Bibliothek an ben Deckenmalereien von 
Raphael Wengs.

Verständnisvolle Aufmerksamkeit seltenste Herzog Karl auch ben funftgewerb- 
liehen Betrieben im Ausland: der venezianischen Slasindustrie, ben Aarmorarbeiten 
in Florenz, ber Wofaiffabrif von St. Peter in Rom. Dort wirb Seibmeditus Keuß be
auftragt, „sowohl Öfen als Flüjse des näheren zu erforschen, ob etwa eine neue Quelle 
bes Wohlstandes für Württemberg" daraus herzuleiten sei. n ähnlicher Absicht würbe 
1776 die Porzellanmanufaktur von Sèvres eingehend besichtigt. Auch an ber Conwaren- 
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industrie in England ging der Herzog nicht achtlos vorüber. Porträtmedaillons Karls 
und Franziskas von Hohenheim mit dem Stempel Wedgwood sind noc vorhanden.

Zac alledem leuchtet doc so viel ein, das er in Rom, in zweiter Linie im übrigen 
Italien, in Paris und London eine Fülle von Kunsteindrüicken auf sic wirken ließ. And 
es liegt auf der Hand, baß er so einen weiteren Gesichtskreis gewann als andere Fürsten, 
die jene Länder nur einmal ober gar nicht besucht hatten. Seinen aufgeweckten, für 
Erscheinungen aller Art empfänglichen Sinn ließen bic Offenbarungen ibealen Schaffens 
nicht ungerührt, er war fähig, bic Kunst um ihrer selbst willen zu schätzen. Aber es 
blieb bei vorübergehenden Anwandlungen, zur wirklichen Kennerschaft fehlte ihm bie 
Beharrlichkeit.

Sleichwohl gaben diese Reisen auch bauernbe Anregungen unb zeitigten schöne 
Früchte. In Rom lernte ber Herzog den ersten Bildnismaler Italiens kennen, Pompeo 
Batoni (1708—1787). „Wer von hohem Rang unb Ansehen nac Rom kam, wollte 
von ihm gemalt fein." Und doc ahnte vor kurzem niemand, baß wir ihm, wie ich an 
anderer Stelle nachgewiesen habe, bas ausgezeichnete, an ber Spitze biefes Werkes in 
Farben wiedergegebene Jugendbildnis Herzog Karls verdanken, in welchem Batoni bas 
ganze Selbstbewußtsein bes jungen Herrschers, den hochfliegenden Sinn, bie Prachtliebe 
überzeugend zum Ausdruck bringt. Er hat den Herzog und seine Gemahlin noch 
öfter gemalt.

Vekanntlic arbeiteten auch Künstler, bic dem württembergischen Hofe gan ihre 
Dienste zu wibmen berufen waren, mit herzoglichen Stipendien in Paris unb Rom an 
ihrer Dervolkommung , so Suibal unb Wilhelm Beyer, später Scheffauer, Dannecker, 
Hetsc unb anbere.

Sepon bei seiner ersten Romreise, wo hauptsächlich ber Antiquar ber apostolischen 
Kammer unb Oberaufseher ber Altertümer Aidolfino Denuti den Cicerone machte, 
besam ber Herzog Fühlung mit bem berühmten Karbinal Albani, ber in ber Folge ver- 
schiedene Artisten nac Stuttgart empfahl. Aoc mehr fiel ins Sewicht, baß Karl mehrere 
Jahrzehnte hinburd) geistliche Herren als ständige Agenten ober Residenten in Rom 
unterhielt. Der erste, schon 1749, war Abbate Alessandro Filoni, ber ihn nach v. Harden- 
bergs Mitteilung 1753 zugleich im Kamen Albanis in Rom begrüßt hatte; er bezog 
eine Sage von 250 Scudi unb starb 1770 im Alter von 87 Jahren. Sein Alachfolger 
würbe 1769 Abbate Siordani, seit 1775 als Resident mit 1500 Sulden — unter ihm 
als Agent bis 1778 Abbate Matteo Ciofani; endlich feit 1782 Abbate Luigi Saetano 
Marini, Archivar am Datikan. Diese Vertrauensmänner hatten ben Herzog über bie 
Vorgänge am päpstlichen Hof unb im Kunstleben zu orientieren unb Ankäufe von Kunst- 
gegenständen unb Publikationen zu vermitteln. So tarnen R. Venutis Antichitâ Romane 
(1763), Winckelmanns Monumenti antichi inediti (1767), Hamiltons Vasi etruschi, 
bas 400 Sulden kostende Prachtwer von Piranes (1777), Kaffacts Loggien, gestochen 
von Volpato (1779) gleich bei ihrem Erscheinen in seine Hände, wie er später auc 
nicht versäumte, auf bie großen von Paris ausgehenben Saleriewerke zu abonnieren.

Während so schon zu feinen Lebzeiten bic von ihm 1765 in Ludwigsburg begründete, 
zehn Jahre später nac Stuttgart verlegte öffentliche Bibliothek, in dieser unb anberer 
Hinsicht geförbert, einen hohen Kang einnahm, läßt sic leiber von ber im Schloß zu 
Ludwigsburg untergebrachten Gemäldegalerie nicht dasselbe sagen. Scrabc in Italien 
wären um jene Zeit noc Meisterwerke zu erwerben gewesen, wanberte doc eben damals 
bie Sixtinische Madonna von Piacenza nach Dresden. Herzog Karl aber, dessen Hof- 
haltung am Anfang ber 1760er Jahre nac Casanovas Urteil wohl bie glänzendste von 
Europa war, hätte mit einem Bruchteil ber auf flüchtige Senüsse verwenbeten Unsummen 
gewiß bans feinen römischen Verbindungen einige hervorragende Semälde in seinen Besitz 
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bringen sönnen. Es fehlte weniger am Kunstverständnis als an jenem leidenschaftlichen 
Sammeleifer, von dem die Kurfürsten von Sachsen und die Wittelsbacher in Düsseldorf, 
Mannheim, München beseelt waren.

Habe ich hier eine Unterlassungssünde des Herzogs berührt, so will es uns erst 
recht nicht gefallen, wie er den Mleisterschöpfungen der schwäbischen Renaissance mit- 
gespielt hat. Das Lusthaus fam damals noc glimpflich weg, der Reue Bau würbe ein- 
fad) vom Erdboden vertilgt. -

Wie staub es nun um Künstlertum und Kunstschaffen in Württemberg 
unter Herzog Karl? 3m eigenen Lande war ihm bie Kunst seine Göttin, fonbern eine 
Wienerin fürstlicher Laune. Ein Streiflicht auf feine Art, sie zu kommandieren, wirft 
bas Abenteuer bes römischen Malers Sregorio Suglielmi: von Augsburg kommend, 
wo er 1769 den Saal im Palais bes Bankiers Siebert trefflich ausgemalt, wirb er auf 
der Durchreise angehalten, um „Herzog Karl mit feinem ganzen orientalischen Pomp 
auf ber parabe, umgeben mit gold- unb silberbeblechtem Befolge“ im Bild festzuhalten; 
bod) blieb es bei einer Skizze.

Haupttriebfedern unb Angelpunkte in bes Herzogs Charakter waren neben rast- 
loser Energie die Senuszsucht unb Eitelkeit. Wenn jene in seinem Cheateraufwand ihren 
gesteigertsten Ausdruck, wenn diese später in ber Karlsschule ihre höchste Betätigung 
gefunden hat, ging beibes Hand in Hand bei feinen Bauschöpfungen unb feiner Pflege 
ber bilbenben Kunst überhaupt.

Betrachten wir einmal seine persönliche Stellungnahme als Brotherr zu seinen 
Künstlern. Unter Eberhard Ludwig hatte sic eine Schar von Italienern aus einer 
Sippe bei Hof eingeniftet unb bie sorglose Freigebigkeit biefes Fürsten miszbraucht. In 
Herzog Karl besamen bie Pertreter ber bilbenben Künste feinen so milben Herrn. Dor 
allein liesz er feinen Repotismus auffommen. Es war natürlich, baf? auc er in einem 
Lande, beffen ruhmvolle Kunstüberlieferungen versiegt waren, tüchtige Ausländer an 
leitender Stelle nicht entbehren wollte unb sonnte. Mit sicherem Instinkt witterte, mit 
raschem Blies erkannte er bas Calent unb zog es an sich. Aber im Bann seiner an- 
spruchsvollen Prachtliebe, feines ungebulbigen Temperaments würbe bas echt künstlerische 
Schaffen eher herabgedrückt als gehoben; am grellsten zeigt sic bas bei ben Malern. 
Die Malerei gipfelt unter ihm zunächst in Eheaterprospekten, bann in Deckengemälden, 
erst zuletzt erhob sie sic zu freien Schöpfungen.

Einer höheren sozialen Geltung als andere Künstler erfreuten sic im 18. Jahr 
hundert fürstliche Baumeister. Es fam nicht selten vor, das Kriegsmänner von hohem 
Rang, auc von Adel, bie sich als Artillerie- unb Ingenieuroffiziere auf ben Festungs- 
bau verstauben, auch bie Oberleitung bes Zivilbauwesens nach ber künstlerischen Seite 
anvertraut erhielten. Da sie fiel) aber in biefer Hinsicht nicht immer als gelben zeigten, 
würben mehr unb mehr begabte, aus bem Handwerk aufgeftiegene Baumeister an bie 
Höfe berufen unb nun ihrerseits, obwohl in militärischen Dingen unerfahren, mit ber 
Charge eines Majors ober Oberstleutnants ausgezeichnet. Ein solcher war unter Eber- 
hard Ludwig Frijoni gewesen.

Jetzt, in ber ersten Regierungshälfte Herzog Karls, waren bie leitenden Männer 
Franzosen. Man mag bas Vorherrschen bes Französischen im deutschen Hofleben bes 
Rokokozeitalters als Modesache bebauern, in ber bilbenben Kunst beruht es nicht selten 
auf innerer Überlegenheit. Auc ber Hauptbaumeister unseres Rejidenzichlosses, Leopoldo 
Retti, von Geburt Italiener, in Deutschland aufgewachsen, hatte als Architekt von 
ben Franzosen gelernt. Sein Alachfolger be La öuépièrc fam aus Paris. Reben 
biefen Erbauern ber herzoglichen Schlösser unb Landsitze ragt ber Lothringer Suibal 
als glänzender Hofmaler unb in ber Folge unentbehrlicher Spiritus rector ber Kunst
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pflege hervor. Aur diese Männer und eine Zeitlang bei Theatermaler Colomba be- 
zogen Gehälter, die man mit Berücksichtigung des veränderten Seldwertes als hoc be- 
zeichnen kann. Schon die Bildhauer Beyer unb Lejeune, leitetet auc als Sehr- 
traft angesehen, schnitten weniger gut ab. Und einzelne tüchtige deutsche Künstler, wie 
ber Stufkator Sonnenschein unb ber Bildhauer Adam Bauer, Danneckers Lehrer, waren 
so schlecht gestellt, ba^ sie ins Ausland entwichen.

Auc zunächst aus ökonomischen Erwägungen setzte sic in bes Herzogs Haupt alb 
mählic ein Sedanke von segensvoller Tragweite fest: mit Hilfe ber Fremden bas brach- 
liegenbe Feld heimischer Kunftbegabung wieder zu bebauen. Dies geschah zuerst in der 
1761 gestifteten Académie des arts, bie bann fast ganz in ber Militärakademie 
auf ber Solitübe aufgehen unb sic in ber Hohen Karlsjchule in Stuttgart zu einer 
Fakultät ber f c ö neu Künste auswachjen sollte. Hier wirkten außer den genannten 
Malern unb Bildhauern bie Theatermaler Colomba unb Bittio, bei Landschafter Harper, 
ber von La Suépière geschulte Architekt Fischer, durch ben auc bas Bauwesen selbst 
um 1770 in deutsche Hände überging. Halbem ferner unter ber Eeitung bes in Paris 
ausgebildeten Gotthard müll er 1776 eine heimische Kupferstecherjchule gegrünbet 
war, sonnten gegen 1790 auc in ben übrigen Künsten Landeskinder: Scheffauer, 
Dannecker, Geideloff, Hetic als lehrende unb schaffende Meister in bie ersten Stellen 
vorrücken, unb in Württemberg war durch bie Karlsschule, eine wahre Landleuchte für 
ben deutschen Silben, endlich wieder eine reiche schwäbische Kunst aufgeblüht.

Die persönliche Wertschätzung ber Künstler nahm bagegen bei Herzog Karl eher 
ab, je mehr er vom Standpunkt feiner Fürsorge für ihre Ausbildung in Stuttgart, Paris 
unb Rom sic berechtigt glaubte, sie als feine Geschöpfe anzusehen. Dielberufen ist feine 
Huszerung gegenüber bem jungen Eberhard Wächter: „Schämt Er sic nicht, Alaler 
werben zu wollen, Er, ein Regierungsratssohn?" 3n biefem Punkte gab übrigens der 
altwürttembergische Bildungsphilister feinem Landesherren vollkommen recht. Daß bie 
echte Kunst unschätzbare Werte schafft, dessen war man sic bamals nicht bewusst In 
ber Karlsschule erlangten bie Zöglinge ber schönen Künste, anfangs nicht höher geachtet 
als Tänzer, niemals volle Gleichberechtigung mit ben Studierenden ber wissenschaftlichen 
Fächer, wiewohl ihnen ästhetische Vorlesungen zugänglich waren. Ihre Vollreife hat ber 
Herzog, ber ja feine 66 Jahre alt würbe, faum mehr erlebt.

Überhaupt mit seiner Lieblingsschöpfung, ber Akademie, ging es ihm eigen: 
noch bei ihrer Erhebung zur Hochschule hatte sie ben Slang eines Instituts um sich ver- 
breitet, bas mit bem toten Wijsenskram ber alten Universitäten aufgeräumt unb ben 
breiten Strom neuerer Bildung in sic ausgenommen. Aber bie Weltgeschichte machte 
bamals Riesenschritte. Ein Jahrzehnt später erschien bie militärische Dressur in ber 
Erziehung, bas Dorsehungipielen im Zuweisen eines Berufes, bie Verpflichtung, bem 
Wohltäter lebenslänglich zu bienen — alles dies erschien bem Zeitgeist zuwider. Höchst 
bezeichnend ist eines Kunstzöglings, bes Eiroler Uaturfinbes Joseph Unton Koc, un- 
geftüme Auflehnung unb Flucht.

Durc bie Umwälgung in Frankreich würbe Karls Herrscherbewußztsein, bas hoc- 
fahrend so oft Recht unb Ehre vergewaltigt hatte, in ben Srunbfcften erschüttert, so daß 
fein Dasein mit einer Dissonanz abschloßz. Aber im gangen war es doc in glücklichem 
Einklang mit ben Wandlungen seines Jahrhunderts verlaufen. Er war jung gewesen 
in ber Umwelt bes lebenslustigen, genuszfrohen Rokoko, bas ihm vollen Spielraum lief?, 
sic ausguleben; unb als er gefeiter würbe, setzte auc bie Zeit eine ernstere Aliene auf 
unb fam bem von ihm in ber Akademie verfolgten Bilbungsibeal entgegen.

* . *
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Das Refitenzichlof und das Rohiohio in Stuttgart

Der erste, der über die Kunst des 18. Jahrhunderts in Württemberg einen kurzen 
überblic gegeben hat, war der Freiherr v. Urfull, ein geller Kopf und geschmackvoller 
Beobachter, wenn auc in der Baukunst fein Urteil durch einseitige Verehrung des Klassik 
zismus ein wenig getrübt wirb. Seiner Arbeit fehlt eine urkundliche Srundlage, aber 
eines hat er vor allen späteren voraus : bas Miterleben; war er doc beim Hinscheiden 
Herzog Karls 38 Jahre alt unb mag überdies von seinem Vater, bcr als Seheimrat 
unb Staatsminister jahrzehntelang in ber nächsten Umgebung bes Herrschers blieb, manches 
Einschlägige gehört haben. Uyfull also kennzeichnet bes Herzogs Bedeutung für bie 
bildende Kunst ganz treffenb, wenn er sagt: „Keiner der Regenten, die sic im 18. Schr- 
hundert ein Geschäft baraus gemacht haben, bie Kunst emporzubringen, sann fiel) solcher 
Resultate im Verhältnis zu ber Geldsumme und süihe rühmen wie Herzog Karl."

Während bcr ein halbes Jahrhundert (1737—1793) umfaffenben Regierung Karls 
vollzog sic in ber Kunst nac Frankreichs Vorgang jener denkwürdige, bie Kulturwelt 
Europas umfaffenbe stilistische Umschwung vom leichtgeschürzten Rokoko zum gravi- 
tätischen Klassicismus. Sehr mit Unrecht hat man biefe beiben Epochen mit ber 
oberflächlichen Bezeichnung „Zopf" durcheinander gemengt unb abgetan. Das Vollblut- 
rokoko nimmt übrigens in Württemberg seinen so breiten Raum ein, als man erwarten 
sollte. Durch frühzeitiges Eingreifen ber französischen Architekturschule erhielt bas Uußere 
unserer Schlösser ein vorwiegend klassizistisches Gepräge, unb selbst im Innern erscheint 
schon Mitte bcr 1760er Jahre neben dem Rokoko bas Louis Seize.

Da in Altwürttemberg ein reich begüterter Übel nicht vorhanden war, Kirchen- 
Verwaltung unb Bürgertum aber lange von einem Aufwand für ästhetische Zwecke nichts 
wissen wollten, beschränkte sic bie höhere Bautätigkeit großenteils auf bic Anterneh- 
numgen bes Landesfürsten.

Ein Fremder, welcher „die Hauptstadt bes Schwabenlandes" zum erstenmal auf- 
sucht, lenft feine Schritte sofort unwillkürlic nach dem die Erscheinung Stuttgarts be- 
herrschenden Derkehromittelpunkt, nach unserem prächtigen Schloszplatz- Bis auf Herzog 
Karl bot biefe Fläche, ein Ausläufer bes berühmten Lustgartens, noch einen regellosen 
Anblick. Stabtwärts war sie, wie ber plan von Stuttgart aus bem Sahre 1743 zeigt, 
vom Ulten Schloß unb bcr Kanzlei getrennt durch einen breiten gemauerten Stäben 
unb einen bavor fiel) hinziehenden abgeschlossenen Sahrweg. 3hm entlang sah man am 
Saum bes Lustgartens eine Anzahl alter, unregelmäßiger Schäube, worunter bas No- 
mödienhaus am Aesenbac ; etwas neuere begrenzten bic Seite gegen bic jetzige Königs- 
strasze. Die Mitte bes Raumes nahmen allerlei feit bem 30jährigen Krieg arg verwahr
loste Gartenanlagen ein; ostwärts, auf bem jetzigen Eheaterplat, ragte bas prächtige 
Lusthaus empor. Im Süden endlich staub, von einem Blumengarten umgeben, bas 
Ulte Susthaus, unb hinter il)m behüte sic bie Ulte Rennbahn; bie Grenze bes Lust
gartens bildete hier ber Aesenbach.

Als Vorspiel zu ber großartigen Baubewegung unter Herzog Karl wirb auf 3e- 
schlusz bcr Landstände, um die drückende Quartierlait zu beseitigen, auf bcr Reigerwiese 
am Lustgarten jenseits bes Aesenbaches ein massiver Kajernenbau für bie ganze 
Stuttgarter Garnison in Ungriff genommen. Um 12. Mai 1740 legte bcr noc unter 
Pormunbfchaft stehende Herzog den Grundstein zu bem schickjalreichen Bauwerf, nicht 
ahnend, baß es einst als Ufabcmie bie stolzeste Errungenschaft seiner Herrscherlaufbahn 
in sich schlieszen sollte. Aac den Plänen bes Artilleriehauptmanns v. Leger, neben bem 
1742 als Baufonbuftcur Johann Heinic Sicher, wohl ein Oheim bes späteren Hof-
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architekten, genannt wird, entsendet ein dreigliedriger aittelbau zwei lange Slüigel, 
welchen je ein Offizierspavillon vorgelegt ist. Aac außen hin zwei schmälere Sebäube 
für Stallungen und Remisen. 3m Jahre 1745 war das Bauwesen vorläufig vollendet. 
Die Hofansicht ist bei alter Einfachheit in ber Sormengebung nicht ganz reizlos. Durch- 
fakten trennen, Valerien barüber verbinden die verschiedenen Baukörper. Die langen 
Baulinien mit ihren einförmigen Senftergewänden werden in wohlberechneter Weise von 
den gedrungenen Mansartdächern einerseits des mittelsten Bauteils, ber 1751 bie Sarni- 
sonstirche aufnahm, anderseits ber Endpavitlons überhöht; auc zeigen biese etwas an- 
sehnlicheres Detail, bort einen Fronton unb ein Slockentürmchen samt Uhr, hier aufge- 
rollte Portalverdachungen mit Trophäen unb an ber jetzt verdeckten Stirnseite reiche 
Wappengiebel.

Fier begegnet uns zum erstenmal ein Mann, ber als Architekt unb ailitür in 
Württemberg eine Rolle spielen sollte*. Johann Christoph David Seger. Geboten am 
3. Oftober 1701 im Pfarrhaus zu Deitsweiler bei bem damals württembergischen 
Weiltingen an ber Wörnitz, empfahl er sich früh bem Herzog Eberhard Ludwig unb 
bürste bei Frijoni in Ludwigsburg 1721—1727 Architektur, Seometrie unb Erigono- 
metrie studieren. Dann ging er mit einem Reisestipendium nac Rom unb vollendete 
seine Ausbildung in Paris, wo er sic mehr auf Kriegsbaukunst unb Seschütz wesen warf. 
Zurückgekehrt würbe er am 1. Sebruar 1731 mit 200 Bulben Sehalt als Baumeister 
angenommen. Unter bem Kriegshelden Karl Alerander lenkte er in eine mehr mili- 
tärische Laufbahn ein; 1734 Ingenieurleutnant, 1735 Hauptmann, baute er bie Alexander- 
schanze auf bem Kniebis, unb würbe am 19. Oftober 1735 Mitglied ber unter bem 
Dorsit des Obristleutnants v. Herbort errichteten Baudeputation. Als man im Srih- 
jahr 1736 bie Artillerie zu einer ständigen, zunächst eine Kompagnie starten truppe 
erhob, trat er an ihre Spitze. 3m österreichischen Erbfolgekrieg zeichnet er sic als 
Volontär bei bem Sturm auf Prag 1741 so sehr aus, daß ihn Karl VII. in ben 
Adelstand erhebt. Aoc im gleichen Jahre wirb er württembergischer Niajor unb am 
26. Juni 1742 Oberbaubirettor. Er war nun zugleich bas Haupt ber württembergischen 
„Bauamtsoffizianten".

Inzwischen hatte Herzog Karl Eugen, mit 16 Jahren für volljährig erklärt, 1744 
selbst bie Regierung angetreten, welche, nac außen hin fast durchweg vom Frieden be- 
glückt, für Stabt unb Land hochbedeutjam werben sollte. Aac seiner in Erlangen er
folgten Verlobung mit Friederike von Bayreuth hielt er seinen feierlichen Einzug in 
Stuttgart am 10. März 1744. Und am 8. April gab er gegen ein Don gratuit von 
30 000 Sulden ber Stabt schriftlich bie Versicherung, daß Hof unb Kanzlei hier 
bleiben sollen. Das nämliche versprach er ber Landschaft, welche sic wiederholt zu 
Geldgeschenken herbeiließ.

Der Herzog wünschte nun einen möglichst mobernen, schönen Herrschersit. Man 
sah sic nac einem Baumeister um. Die Wahl fiel auf ben markgräflic branden- 
burgischen Baubirettor Major Leopoldo Retti, ber bem Lande nicht fremd war. 
Sein Pater war Lorenzo Ketti, seine Mutter Elena Frisoni, eine Souter bes Oberbau- 
birettors, beide aus Laino in Dal Sntelvi zwischen Luganer- unb Comersee, einer Segenb, 
welche von alters her als Heimat zahlreicher, teils in Stallen, teils in Deutschland zu 
Ehren gelangter Künstler berühmt ist. Sm Jahre 1704 vielleicht in Österreich geboren, 
wohin fein deutscher Dorname weist, genoß Leopoldo als talentvoller liesse bes viel- 
vermögenben Ludwigsburger Baudirektors Frisoni seine erste Ausbildung in unb 
durc Württemberg. Don Frisoni in bie Elemente ber mathematischen Wissenschaften 
unb ber Architektur eingeweiht, hat er sich wohl noc auf Kelsen weitergebilbet unb 
namentlich mit ber französischen Bauweise vertraut gemacht. Sm Alter von 22 Jahren 
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zum Baumeister ernannt, legte er als Probestück eine schöne, jetzt im Kgl. Kupferstich- 
fabinett aufbewahrte Euschzeichnung vor, einen perspektivischen Riß des Ludwigsburger 
Heuen Corps de Logis, dessen Bau nac Srisonis Plänen eben erst durc Rettis älteren 
Bruder Paolo in Angrif genommen war. Auf Srisonis Verwendung 1727 mit einem 
Gehalt von 300 Bulben bedacht, ber zwei Sahre später auf 400 erhöht wurde, baut 
Leopoldo bis 1730 an ben Cürmen ber Ludwigsburger Stadtkirche.

Hm 1. Februar 1731 wirb er als 3ngenieur^eutnant bem mit Württembergs 
Herrscherhaus verschwägerten markgräflichen Hof zu Ansbac überlassen. Eine 33e- 
teiligung Rettis am Husbau bes Ansbacher Soloffes wirb neuerer Zeit in Hbrebe ge- 

stellt.2) In seinen beglaubigten Bauten, 
ber mit einer ionischen Säulenhalle ver- 
scheuen Orangerie und bem 1736—1738 
erweiterten und umgeftalteten Schiff ber 
Sumbertuskirche, überwiegt noch der italie- 
nische Stilcharakter. Don Ansbac aus 
leitete Retti zuletzt 1745 ben Bau bes

Rettis plan zum Residenzschloß in Stuttgart (f. u.)

Schlosses Eschenau bei Weinsberg für ben 
Kriegsrat Georg Friedric Freiherr v. KiK 
linger (1702—1766), denselben, welcher 
in ber Folge ber unglücklichen Marianne 
Purser bort ein Asyl gewährte.

Ein grösserer Wirkungskreis hatte 
sic für Retti eröffnet. Im Frühjahr 1744 
würbe er erstmals nac Stuttgart be- 
urlaubt, um mit bem vielerfahrenen Se- 
heimrat Georg Bernhard Bilfinger (1693 
—1750) unb bem württembergifchen Ober- 
baudirektor Major v. Leger über bic zweck- 
mäßigste Art ber Ausführung eines Resi- 
denzbaues Rücksprache zu nehmen. Bil- 
finger, ber sic selbst für feine Hutorität im 
Bauwesen ausgab unb bei feinem übrigen 
verdienstvollen unb angestrengten Wirfen 
ungern auc hier eingriff, meinte zuerst, 
man solle bas Alte Schloß ausbessern unb 
erweitern, insbefonbere dessen Front gegen
ben Lustgarten hin „regulärer bauen", 

zum Blüc brang biefer in letzter Linie wohl in altwürttembcrgifcher Sparfamfeit be- 
gründete Dorschlag nicht durch.

Für einen Hofhalt nac französischem Vorbild sollte ein entsprechendes neues deiideno- 
schloss erstehen. In einem Rejkript von Ludwigsburg, 14. Huguft 1744, wirb nicht nur 
bic Unsulänglichfeit bes Alten Schlosses unb bic Kotwenbigfeit, eine „ftanbcsmäfsigc, feiner 
fürstlichen Dignität convenable unb bem Umfang seines Hofstaats hinlängliche Wohnung" 
zu beschaffen, sondern auch barauf hingewiesen, daß Retti bereits einen Ocncralplan auf 
ben pia^ bes sogenannten Tiergartens abgezeichnet und füglich einen Spezialplan ein- 
gereicht habe. Die Ausführung solle „nac dem neuern Sout ber Architektur" erfolgen, doch 
überflüssiger Luxus vermieben werben unb bas Werf nicht über 600 000 Dulden festen. 
Aach ben Kiffen, welche Retti am 28. November 1744 in Ludwigsburg verlegte, sollte 
bas Schloß einen Kaum von 130 930 Quadratfußz einnehmen unb 592345 Sulden festen.
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Vor allem war ein Baufonds aufzubringen. Ein Hinweis des Seheimrats auf 
die durc den Ludwigsburger Schloszbau angehäuften Schulden — „Dero Consideration 
an den Höfen hängt von der Tilgung derselben ab" — hatte zur Folge, daß die „treu- 
gehorsamste Landschaft" im Dezember 1744 zunächst auf 5 Sahre je 30 000 Sulden 
bewilligte, während der herzoglichen Rentkammer nur ein Jahresbeitrag von 6000, 
dem Kirchenkasten 15 000 Sulden von Martini 1745 an zugemutet würben.

Die anscheinend entschiedene Platzfrage würbe nochmals aufgerollt. uers soll die 
höchste Stelle innerhalb ber Stabtmauer, das damals noc fast ganz unbebaute Boll- 
werf vorgeschlagen worben sein. Doc abgesehen von ber Entlegenheit dieses Ortes 
scheute man bie Kosten, die hier ber Ankauf von Srund unb Boden verursacht hätte. 
Vernünftigerweise sonnte nur das untere Ende ber Stabt in Betracht kommen. Segen 
ben Lustgarten sprac aber bie Rücksicht auf das herrliche Lusthaus. Zu zehn schon 
vorhandenen Rissen muszte Retti daher vier weitere vorlegen, bie auf einen Bauplatz 
auszerhalb ber Stabt zwischen dem Ludwigsburger- unb Scctor, also auf das Areal des 
heutigen Hauptbahnhofs unb Hotel Marquardt zugeschnitten waren. Dort erwies sic 
auc ber Baugrund als besser; man hätte aber ber Zufahrt wegen eine grössere Anzahl 
allerdings nicht sehr wertvoller Sebäude innerhalb bes Ludwigsburger Cors links unb 
auszerhalb zu beiben Seiten ber Strafe abbrechen müssen.

Die Sachlage hatte sic im Jahre 1745 so wenig geklärt, ba^ ein früherer Schüler 
von Frisoni unb Paolo Retti, Johann Friedrich Ottinger, Oberstleutnant unb Oberbau- 
bireftor in holsteinischen Diensten, von Kiel aus am 18. April 1746 unter Berufung 
auf seine früheren Arbeiten an ben Schlössern in Kopenhagen unb Friedrichsburg sic 
bas Platzausmaßz erbitten sonnte, um einen plan für das Residenzschloßz zu machen.

Doc eben um jene Zeit fiel bie Entscheidung. Alac langwierigem Erwägen unb 
Ermitteln sprach ber Herzog bas erlösende Wort, indem er einen noc vorhandenen, 
vom 24. April 1746 datierten Sageplan Rettis am 6. Mai unterzeichnete. Er wählte 
ben Lustgarten, unb zwar „bei ber allenthalben gezwungenen Sage sowohl in Ansehung 
ber Segenb als ber bereits vorhandenen Sebäude" bie sogenannte Reitbahn ober ben 
Plat vor ber Kaserne; zugleich entschied er bie weitere Frage ber Orientierung bes 
Baues in ber Art, baß unter Schonung bes Sudhauses ber Schloszhof nach ber Seite 
ber Ludwigsburger-, jetzigen Königftraße sic öffnete unb so für einen ber schönsten Plätze 
Europas bie Srundlinien gegeben waren; baß ferner ber talabwärts gelegene Schloß« 
flügel bie schon bamals in Aussicht genommenen Sartenanlagen auf eine weite Strecke 
beherrschen sonnte. Freilich verfolgte ber Herzog bei biefer großzügigen Söfung, bie ben 
Slanz bes Stadtbildes auf Jahrhunderte erhöhen sollte, noc einen Alebenzweck, bie auf 
Sanbesfoftcn erbaute Kaserne auf gute Manier für ben Hofstaat, Küchen- unb Ötonomie« 
gelaffe, ben Warftall usw. an sich zu bringen. Recht ungern willigte bie Landschaft ein, 
bas noc nicht in Sebrauc genommene Sebäude zur Verfügung zu stellen.

Am 10. Mai 1746 erfolgte bie Einsetzung einer Rejidenzbau-Deputation 
unb eines Bauamts. Die erstere bildeten, unter dem Dorsit des Burggrafen Freiherrn 
von Köber (bis 1751), Seheimrat Bilfinger (bis 1748), Oberbaubirettor Major v. Seger 
(bis 1748) unb je ein Abgeordneter ber Landschaft, ber Rentkammer unb bes Kirchen- 
rats. Das Residenzbauamt bestaub aus Retti unb feinem Dessinateur, v. Seger, Bau« 
meister Weyhing, einem Kassier unb einem Bauverwalter. In Abwesenheit Rettis hatte 
v. Seger bie Bauleitung mit ber Auflage, sic nach Rettis Angaben zu richten.

Da es alsbald Alleinungsverschiedenheiten gab, berief man ben kurpfälzischen Ober« 
baudirektor Alessandro Salli Bibiena aus Wannheim zu einem Gutachten. Retti hatte 
wegen bes Srunbwaffers vom Alesenbac nach dem Vorgang bes Sudhauses einen 
Pfahlrost für nötig erklärt unb hiezu ben Ansbachschen Hofzimmermeister Joh. Seorg 

Herzog Karl von Württemberg 40



626 Achter Abschnitt.

Hoffmann beigezogen, der bald nac Ansbac zurückging; v. Leger bestritt dies und 
Bibiena pflichtete ihm bei. Die Offizierspavillons der Kaserne, welche nac Rettis plan 
weggefallen wären, rettete Bibiena durch Abkürzung der Schloßzflügel. Auc darin 
stimmte er v. Leger bei, baß „die Sassade einen weit magnifiqueren Prospekt haben" 
sollte. Zunächst würbe v. Leger ermächtigt, nac seinem Vorschlag zum Corps be Logis 
unb Sartenflügel ein Fundament aus Quaderschichten herzustellen. Die Maurer stauben 
unter bem Vaukondukteur Fischer, ber auc als Legers Zeichner genannt wirb unb bis 
1751 vorkommt; er soll baun Ingenieur-Hauptmann geworben unb endlic in darm- 
städtischen Diensten als Artilleriemajor gestorben sein. Die Steinmetzen hatten Johann 
Friedrich Weyhing zum polier.

So tonnte am 3. September 1746 vor einer glänzenden Versammlung bic feier- 
ließe Grundsteinlegung ftattfinben, worüber eine Denkschrift erschien.3) Aac einer 
Ansprache Bilfingers legte ber Herzog in den Srundstein eine aus Augsburg bezogene 
silberne platte mit bem Srunbriß, bann Medaillen unb Münzen „von gnädigster Herr- 
schaft, löblicher Landschaft unb ber Stabt Stuttgart", Weinflaschen unb Setreibeproben 
mit Preisangabe. Beim Überdecken bes Steines leisteten v. Seger, Baumeister Weyhing 
unb Werkmeister Sroß bem Fürsten Handreichung.

Aoc im gerbst ergingen Befehle an die Forstmeister zu Freudenstadt unb Alten- 
steig wegen Lieferung großer Mengen von Bauhölzern auf nächstes Frühjahr. Die 
Freudenjtädter Lieferungen würben über Dornstetten zum Neckar unb in großen Flößen 
bis Berg beförbert; die anberen mit badischer Zollbefreiung auf ber Aagold unb En 
bis Biffingen, von ba über Ludwigsburg nach Stuttgart.

Die Baumeister fühlten, baß bas Residenzichloß seine Umgebung nach vorn hin 
fürstlich beherrschen, also höher liegen sollte. Allein ba war guter Rat teuer. Die 
Grundfläche weiter aufzufüllen war nicht möglich gewesen, um bas tiefer stehende Lust 
haus nicht zu drücken. Man hätte bas Schloß, wie v. Leger verlangte, auf einen kräf- 
tigen Sockel stellen sönnen, aber biefer wäre wohl wegen bes Ruergefälles an ber 
Schmalseite bes Gartenflügels unschön hoc ausgefallen, unb insbefonbere hätte sich an 
ber Gartenfront eine allzu hohe Freitreppe mit zahlreichen Stufen ergeben. Dies wollte 
Betti vermeiben. Daher erscheint nun bas Schloß mit Ausnahme ber Sartenanjicht zu 
wenig über bas Erdreic herausgehoben.

Retti, ber immer noc in fremben Diensten staub unb hin unb her reifen mußte, 
hatte eine weitere probe zu bestehen, bevor ihm ber Scßloßbau ganz zufiel. Ein für 
Fassaben risse eröffneter Wettbewerb würbe im Frühjahr 1747 zu feinen Dunsten 
entschieden, weil er ber französischen Bauweise am meisten Rechnung trug. Atitbeteiligt 
waren v. Seger, beffen Biß einen Säulenaufbau in ben drei Ordnungen unb „auf 
römische Art schon verzierte" Fenster hatte; ferner ein Vetter von Betti, ber bischöflich 
eichstättiche Baubirettor Maurizio pebetti unb Bibiena, welche zwei Seschojie mit einer 
großen Säulenorbnung zusammenfaszten. — Verspätet, erst Ende 1747, trat noc der 
größte deutsche Baumeister bes 18. Jahrhunderts, Balthasar Beu mann in Würzburg, 
ber Scßöpfer bes fürstbischöflichen Residenzschlojies bafelbft, mit großartigen Entwürfen 
auf ben plan.4) Von bem ästhetisch-praktischen Srunbfaß ausgehend, baß ber Schloß; 
hof ber Stabt zugekehrt sein unb die Auszenseite bes Wittelbaues frei in Sartenanlagen 
bliesen sollte — dies ist ja auc in Versailles ber Sal —, wollte er mit Beibehaltung 
ber fertigen Fundamente aus bem geplanten Corps be Logis einen Flügel machen, da- 
gegen ben Borboftflügel zum Hauptbau erheben unb'fast auf bic doppelte Sänge bringen, 
indem ber Endpavillon gegen bas Lusthaus bas Mittelstüc bilden unb bic Haupttreppe 
nebst einem großen Saal aufnehmen sollte. Dazu tarnen Hoftrakte unb noc in 
Ziemlichem Abstand von ber heutigen Königsftraße — ein zweiter Flügel, ber ein Sweater 
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und einen Saalbau zum Ersatz des Lusthauses enthalten hätte. Dieses selbst, unsymmetrisch 
im Schatten des ungeheuren neuen Corps de Logis stehend, wurde von Heumann 
kurzerhand preisgegeben. Auc baran muszte fein plan scheitern, vor allem aber an 
dem Kostenpunkt unb ber ben Bedarf weit überschreitenden Ausdehnung. Mit 180 Bieter 
Tiefe unb 220 Nleter Breite wäre bie Residenz zum Teil noc über das Ludwigsburger 
Schloß hinausgegangen. Der Aufrisz ist Würzburg nicht ebenbürtig, er zeigt besonders 
in feinen Bogenfenstern das unruhige Wesen des weit vorgeschrittenen Baroc mit Rokoko- 
motiven; das Erdgeschoß erscheint durc Rustizierung als Unterbau, bie beiden anberen 
beherrscht eine hohe ionische Ordnung, doc schneiden bie oberen Fenster höchst baroc 
ins Sebäl ein.

Hat hier Heumann ben kürzeren gezogen, so glaube ich in Stuttgarts nächster Um- 
gebung bleibenbe Spuren seiner Kunst aufweisen zu können. Der schönste profanbau 
Solingens ist ber 1746 errichtete obere Palmsche Bau, jetzt Rathaus, mit charakter- 
voller Fassade. Es scheint noch niemanb ausgefallen zu fein, ba^ dieser Bau in feinen 
durc korinthische Pilaster zusammengefaszten Obergeschossen bis ins Detail ber Fenster- 
formen mit gewissen Seilen des Würzburger Schlosses, insbesondere bem Eckrijalit ber 
Gartenseite, aufs engste verwanbt ist. Meines Erachtens ist ber Architekt entweber ein 
breifter Plagiator gewesen ober Balthasar Heumann selbst.

3m Jahre 1748 kam das Stuttgarter Schloszbauwesen endlic unter eine einheit- 
liehe Leitung; am 22. April trat Bilfinger wegen Überbürdung zurück, unb am 18. Juni 
würbe v. Leger seiner Funktionen enthoben, ba ber Markgraf von Anobac Betti „auf 
gewisse Jahre zur Fortführung bes Residenzbaues" nach Stuttgart überliess. Als Amts- 
wohnung erhielt er v. Legers bisheriges Quartier; seine Besoldung stieg von 1200 auf 
2 500 Sulden, wozu noch 200 für feinen Bauzeichner Paolo Amadeo Biarelle tarnen. 
Zur energischen Betreibung bes Baues würbe durc ein Dekret vom 30. August ber 
Baufonds um 80 000 Sulden erhöht, wovon bie Landschaft 30 000 zahlen muszte — 
nicht bas letzte Opfer, bas ihr angefonnen würbe. Im Jahre 1760 beliefen sich bie 
Beiträge bes Landes schon auf eine halbe Million.

Beim Einzug bes Herzogpaares im Oftober 1748 sah bas Schloß noc ganz un- 
fertig aus, doc förberten bie im Frühjahr 1747 angenommenen Bauunternehmer 
Johann Georg itt unb Johann Friedric Weyhing bie Arbeiten derart, daßz ber 
Sartenflügel Ende 1749 durc Johann Leonhard Etel unter Dac kam; ein Ereignis, 
bas durc einen auch im Druck erschienenen „Zimmermanns-Spruc unb Seegen" in 
Versen gefeiert würbe. Als Schieferdecker fungierte Leopold Baur, bas aus Schubarts 
Leben betannte Original. Gleich barauf würbe auch der anstoszende Seil bes Corps 
be Logis eingedeckt. Schon Ende 1750 ist von bem Suß ber Herzogskrone bie Bebe.

Um für bie innere Ausstattung unb bie Gartenanlagen Anregungen zu gewinnen, 
war Betti mit bem Lustgärtner Hemmerling im Frühjahr 1750 auf einem Umweg ben 
Rhein hinab über Holland nac Paris gereift; auf ber Rückfahrt berührte er Straßz- 
burg. Die unterwegs gesammelten Zeichnungen finb noch vorhanben. In Paris lieh Betti 
auch feinen grossen Schloszplan — Srund- unb Hufriffe — von Glaube Lucas in Kupfer 
stechen. Endlic trat ber Vielbeschäftigte am 20. Huguft 1750 mit bem Charakter eines 
Sngenieur-Obriftleutnants als Oberbaubireftor für bas Hofbauwesen ganz in 
württembergische Dienste. Von Anobac bewilligte man ihm, ber nebenbei Seldzeug- 
meister bes Fränkischen Kreises war, 400 Sulden Pension. Im Frühjahr 1751 begann 
er bie burch alte Dohlenläufe erschwerte Fundamentierung bes Stadtflügels. Er sollte 
ihn nicht vollenben. Hm 18. September 1751, erst 47 Jahre alt, würbe er mitten aus 
feiner Laufbahn abberufen, zwei Sage später von Stuttgart nach bem katholischen 
Kirchhof zu Offingen in bas Srisonische Erbbegräbnis übergeführt. Ihn überlebte feine
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Frau Anna Maria, geb. Darny), mit zahlreicher Aachkommenschaft. Sm Amt hinterließ 
er den Ruf eines diensteifrigen Mannes, wovon auc noc zahlreiche, in deutscher Sprache 
abgesagte, alle technischen fragen aufs gründlichste erörternde Schriftstücke Zeugnis ab- 
legen. In Privatbesitz befindet sic ein interessanter getuschter Prospekt des Heuen 
Schlosses und seiner Umgebung, wie er sie gestalten wollte, unterzeichnet 2. Dezember 
1749, Leopoldo Retti. Seit 1749 hatte er auc für einen Keubau des Residenzschlosses 
zu Karlsruhe auf Bestellung Entwürfe geliefert, welche jedoc unverwendet blieben, da 
man vorzog, das bestehende Schloß zu erweitern.5)

Die äußere Erscheinung des Rejidenzi chlofies ist fast durchweg X ettis 
Wert. Es war eine Zeitlang Mode, bas llcue Schloß hinter bas Ulte ganz zurück- 
zusetzen, statt jeder Kultur unb Kunstperiode ihre Seltung zu lassen. Nan bars ber 
weiträumigen Unlage, bie schon einem doethe wohlgefiel, Eigenart doc nicht absprechen, 
wenn auc ber überquellende Formendrang bes deutschen Spätbarock fehlt. Daß aber 
bas Unsere einfad) ein Abklatsch französischer Paläste aus bem Unfang bes 18. Jahr- 
hunderts wäre, trifft gcrabc bei ben Hauptjchaujeiten nicht zu. Hier hat der 
Meister ben Zug bes Italieners ins Monumentale nicht verleugnet. Die Massen finb 
vortrefflich abgewogen unb gegliedert. Aicht entlehnt ist bas Unbringen von Pilaster- 
orbnungen, auc ber Rundbogen spielt hier eine größere Kolle als in Pariser Kauten 
jener Zeit. Ein glücklicher Gebaute war bie Unterbrechung unb Belebung ber langen 
Linien bes Manjartdaches burd) Halbgeschosse mit Uttifen, bereu Sigurenschmuc sic in 
kräftigen Umrissen vom Himmel abhebt. Dazu über bem wappengeschmückten Giebel* 
selbe bes Mittelbaues bie eigenartig geschweifte Slachtuppel mit bem Pfühl zur Auf- 
nähme bes Herzogshutes unb später ber weithin glänzenden Königskrone.

Kur in ber burd) weit vorspringende Pavillons begrenzten einfacheren unb doc 
anmutigen Gartenfront tritt bie französische Kauweise eines Kobert be Gotte unb 
Klonbel auffallender zutage. Vorbilder für frembe Architekten waren in ber ersten 
Hälfte bes 18. Jahrhunderts weniger bie schon nicht mehr ganz mobernen königlichen 
Residenzen ausLudwigs XIV. Glanzzeit, als bie pariser Stadtpaläste bes Hochadels. 
Besonders an bas 1716 für bie Herzogin von Conty erbaute Hotel bu Nlaine") erinnert 
unsere Gartensaffabe, aber burd)aus nicht zu ihren Ungunsten. Infolge eines iiß- 
verstänönisses hat man diesen Kauteil bem Aachfolger Kettis zugeschrieben, bavon aus- 
gehend, bah von diesem die Außzenjeite bes „linken" Flügels herrührt. Der Garten* 
flügel hiesz aber unter Herzog Karl ber „rechte", weil nac französischer Korm ber 
Standpunkt bes aus bem Mittelbau — Corps be Logis — in ben bof Blickenden maß- 
gebend war. .

Was an ben vorderen Pavillons ber Schloßflügel auffällt, ist die überzählige Kau* 
achje nad) auszen hin. Don hier sollten, nac Kettis plan (i. o.), gegen bie heutige 
Königsstrahe zwei einen mächtigen Dorhof begrenzende Bogenhallen laufen, an bereu 
Ende talaufwärts eine Hauptwache ober eine Kanzlei, talabwärts ein Komöbienhaus 
geplant war. Der Grundgedanke erinnert an Ludwigsburg; aber bort stellen bie Galerien 
eine Derbinoung zwischen bem ältern unb neuern Schloszteil her unb ermöglichen einen 
vollftäubigen Runogang im Hauptgeschosz. 3n Stuttgart hat Retti im ersten Entwurf 
zweistöckige Galerien, in ber endgültigen Sossung ist nur vom Schloß bis in einen bem 
Luithausvorgelegten Pavillon unb einen entsprechenden auf ber Gegenseite ein Ober- 
qeichos vorgesehen, weiter führen zu ben geplanten Außzenbauten nur offene Artaden. 
Der Erweiterungsplan war entbehrlich, sobald man sid) entichloß, bas Susthaus Cheater- 
zwecken dienstbar zu machen. _

Ein voller Ersatz für Kctti fanb sic nicht sofort; sein bamaliger Dejlinateur 
Etienne Dupuis würbe auf ein Jahr mit ber Smicnbeforation bes Schlosses betraut.
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Der kommende Mann war Pierre Louis Philippes de La Suepière. Auf dieser 
Schreibung des Hamens muß ic schon deshalb bestehen, weil er in seinen Unter* 
schritten wohl den zweiten, aber niemals den ersten Akzent weggelajsen hat, der ein 
ausgefallenes s ersetzt. Der älteren Alamensform bediente sic noc am Anfang des 
18. Jahrhunderts ein Architekt Francois la Guespière in Paris, vermutlich der Pater 
unseres Meisters. Philippes bürste um 1715 geboren sein. Obwohl als Ecuyer 
(= Esquire) dem niederen Adel angehörig, fand er es nicht unter feiner Würde, nach 
löblichem altem Brauch gleich Palladio als Waurer unb Steinmetz zu beginnen, unb er- 
lernte daneben bie Bildhauerei unb bas Kupferstechen. Er wirb auc Rom besucht 
haben, wenigstens war er Mitglied ber Accademia di S. Luca. Um 1750 gab er 
einen Recueil de projets d’Architecture heraus, worin er eine reiche Erfindungsgabe 
zeigt unb in großartigen, teilweise faum ausführbaren Entwürfen schwelgt.

Retti lernte La Suepière auf seiner Reise im Jahre 1750 kennen unb schätzen; 
er machte ben Baden-Durlacher Hof auf ihn aufmerksam, welcher einen Leutnant 
v. Keßlau, ben späteren Vollender des Karlsruher Schlosses, in Paris durc ihn aus- 
bilden ließ. Aber halb zog Herzog Karl ben Meister, ber im Januar 1752 einen groß 
angelegten plan zu einer Kaserne am Rotenbildtor einfanbte, an sich; mit Mlajorsrang 
würbe er am 13. April 1752 als württembergischer Oberbaudireftor für bas Hof- 
bauwefen angejtellt, wie Retti mit 2500 Gulden Gehalt, natürlich würbe er auch dessen 
nachfolger in ber Baudeputation unb in ber Amtswohnung.

La Guépière hatte ben Husbau bes „linken" ober Stadtflügels zu besorgen. Vieser 
würbe 1754 an SteUc von Zitt unb Weyhing, welche feit 1751 mit bem Eitel Bau- 
inspektoren etwas anspruchsvoll auftraten, ben billiger arbeitenden Werkmeistern Johann 
Schmidt unb Peter Christoph Bertrand übertragen; bis 1756 tam biefer Schloßzteil ganz 
unter Dach. Von La Suepière stammt hier im Hußeren bie Seite gegen bie Stabt, 
welche als Bücffront — cs gab damals noc feine Planie — wenig in bie Augen fiel 
unb deshalb schlicht gehalten ist. Fast allzu nüchtern erscheinen zwischen ben wenigstens 
mit hohen Rundbogenfenstern versehenen Pavillons bie Rücklagen samt bem durch 
runbe Diertelstürme an sie angeschlossenen, um einen Halbstoc höheren Treppen- 
vorbau. Echt französisch finb bie horizontalen Fensterstürze aus „scheitrechten Bögen". 
Wieviel reicher unser Meister eine bevorzugte Gartenfaffade ausgeftaltet hätte, sann 
man aus einer an Palladio erinnernden »Elevation d’un palais du cöté du jardin« 
in feinen Projets d’Architecture entnehmen. — 3m Schloszhof bilbete La Öuèpière 
ben Portis us mit bem Altan reicher aus als Retti geplant hatte. Auc vollendete 
er 1760 bie Kuppel. Bauzeichner war 1760—1762 Bourgeois; BaufontroUcur bis 
1757 Broß, dann bis 1771 Joseph Hahn; Zimmermeijter seit 1757 Johannes Haas 
(1719—1789).

Der Schwerpunkt von Za ^uèpièrcs Verdienst liegt in ber Husgcftaltung bes 
Innern. Er hat hier teilweise, wie feine Grundrisse zeigen, die Einteilung verbessert, 
namentlich aber einige wahrhaft vornehme Bäume geschaffen. Zunächst wurde die Ein- 
richtung des Aordostflügels, ber im Sommer nach ber Gartenseite, im Winter nac 
bem Hof zu das angenehmste Wohnen versprach, feit 1754 mit aller Macht betrieben. 
Da brach am 13. November 1762 in bem hinteren Pavillon am Corps bc Sogis ein Braub 
aus unb verzehrte in wenigen Stunben ben Einbau bes ganzen Flügels. Wit Wühe 
gelang es durch bas unermüdliche Eingreifen bes Herzogs, ber fortan als Seuerbanner 
galt, das Corps bc Logis zu retten. Das Verhängnis hat uns wohl um bie reichste 
Innendekoration in Bofofo gebracht, bie in Württemberg jemals ausgefihrt worben 
ist. Jetzt würbe bie im Sübweftflügcl am Corps bc Logis vorgesehene Kapelle zum 
teilweisen Erfaß in beiben Stockwerken zu Zimmern verbaut.
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Don La Suepières gediegenem, aber, wo er freie Hand hatte, schon dem Souis 
Seize zuneigenden deschmac zeugt gleich das durch Suibals Neisterjchöpfung überspannte 
Haupttreppenhaus, dessen Wände ganz mit Marmor verkleidet sind, und zwar 
außer den Füllungen in Verde antico mit lauter einheimischen Arten, insbesondere dem 
rötlichen Göttinger Bandmarmor.

Einen majestätischen Eindruck macht der in seiner Srundform meisterhaft aus dem 
Rechteck in die Rundung übergeführte War mors aal. Die Rundbogentüren nach dem 
Dorsaal und nac dem Saison sind zwischen Pilaiterpaare, die beiden in der Längs- 
achse zwischen Säulenpaare korinthischer Ordnung gefaßt, zwei auc im Rundbogen um-

Marmorsaal im Kgl. Residenzschloßz zu Stuttgart
(Liac einer Aufnahme im Derlag von €. 5. Autenrieth, Hoffunshandlung in Stuttgart)

rahmte Aischen enthalten über Kaminen marmorne Reliefbildnisse. Bis zum Surt- 
gejims besteht die ganze Wandverkleidung aus edlem Material, meist bunten württem- 
bergischen Marmorarten in wohlberechneter Abtönung. Die Süsze und Kapitale der 
in lichtrötlichem Farbton hervortretenden Säulen und Pilaster sind aus feinziselierter 
Bronze, ebenso die Konsolen des Gesimses und die Scheitelzierden der Sögen mit den 
Bestandteilen des württembergischen Wappens. Die obere Saalhälfte zeigt eine völlige, 
reich gegliederte Attika, worauf zwei Hohlkehlen zur Decke überleiten. Die flotte Deto- 
ration mit Karyatiden, Sensterverdachungen, Kinbergruppen besteht hier nur aus bron- 
vierter Stuckarbeit, bas Deckengemälde ist erst im Sahre 1782 flüchtig hingeworfen. Die 
sieben prächtigen Kronleuchter finb mit bem herzoglichen Wappen versehen. Unterstützt 
von ben Bildhauern Beyer unb Lejeune unb einem Stab von Kunsthandwerkern hat 
ber feinfühlige Baumeister hier einen Raum von seltener künstlerischer Harmonie ge- 
schaffen.
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Sm „linken" Flügel bietet sic in der großen Spiegelgalerie mit ihren korinthi- 
schen Säulenpaaren und sonstigem reichem Schmuck bis in die als Slachtonne gewölbte 
Decke ein Raum von sehr vornehmer Sesamtstimmung. Den Weissen Saal endlich 
mit seinen ionischen Säulenpaaren und der zwischen Diertelstonnen mit Stichkappen aus- 
gebreiteten Slachdecke, für welche ein Semälde, die Erhebung Württembergs zum Herzog- 
tum, als besonderer Schmuck vorgesehen war, hat der französische Baumeister nur noc 
im grossen angelegt. 3m Jahre 1767 wurden bie Arbeiten ganz eingestellt — ber Hof 
war nac Ludwigsburg verlegt.

Spiegelgalerie im Kgl. Residenzschloß zu Stuttgart
(Xac einer Aufnahme im Derlag von €. F. Alutenrieth, Hoffunshandlung in Stuttgart)

La Suèpière trug sic 1756 mit bem plan, bic Dekorationen bes Residenzschloses 
auf 60 Cafeln darzustellen. So weit tam cs nicht, doc hat er wenigstens in ben Haupt- 
punkten feinen Anteil am Schloßzbau durch eigenhändig gestochene Srundrijse, Hufriffe 
unb Schnitte klargelegt in einem um 1759 erschienenen Kupferwerf, beffen Eitel: »R ecu eil 
d’Esquisses d’Architecture etc., contenant 48 planches et le portrait de 
l’auteur« bei Cotta in Stuttgart gedruckt ist. Hier gibt er neben einer Wiederholung 
des Anhaltes feiner früheren Sammlung neuere Entwürfe, barunter bic 14 zum Seil 
boppelfeitigcn Blätter, welche bas Residenzschloß zum Segenstand haben. Auf- 
fallend ist, bass im „linken" Flügel die Spiegelgalerie noc gar nicht geplant erscheint. 
Die Schloßzpläne allein finben sich in einem bas Exlibris bes Hofbaudirektors Major 
Fischer aufweisenden Banbe, beigegeben ist bort Bettis Hauptplan mit ber alten Beischrift
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und einer neuen in französischer Sprache, worin sic La Suepière als Sortsefzer des 
Baues, württembergischer Major und Oberbaudirektor, sowie als Mitglied der Alka- 
demien zu Rom, Augsburg und Berlin zu erkennen gibt. Es ist wohl eine nachträg- 
liche Zusammenstellung, denn statt eines Titelblattes und einer Vorrede ist nur eine 
Erklärung der Buchstaben und nummern des Hauptplans mit der Überschrift »Chasteau 
de Stuttgardt« vorgedruckt. Der erstgenannte, vom Baumeister selbst veröffentlichte 
Zand enthält noc mehrere Entwürfe zum Umbau des Lusthauses in ein Opernhaus, 
andere zu einem »Belvédère pour les jardins de Louisbourg«, einen Plafond in 
Rokoko, bas ihm also doc nicht ganz fern lag, Kamine, Fenster usw. 3n ber Vorrebe 
wirb „für bas nächste Jahr" ein weiterer Banb in Aussicht gestellt, ber vorab bie

Wetter Saal im Kgl. Residenzschloß zu Stuttgart
(Lac einer Aufnahme im Verlag von €. 5. Autenrieth, Hoffunshandlung in Stuttgart)

Innendekoration bes Residenzschlosses, bann weitere, nur zum Teil ausgeführte Ent- 
würfe für Stuttgart unb Ludwigsburg, für verschiedene deutsche Fürsten unb Edelleute 
enthalten sollte. Die Husgabe biefes Bandes unterblieb.

So viel steht fest, daßz La Suèpière beim Husbau bes Residenzschlosses in Karls- 
ruhe 1752—1759 wiederholt auf Wunsch mitgewirft hat. Ferner existiert noc ein 1754 
gezeichneter plan von ihm zu einem neuen Schloß in Bayreuth an Stelle des 1753 ab- 
gebrannten. Diesen unb anbere nicht veröffentlichte Entwürfe des Alleisters hat uns 
Karl von Schell aufbewahrt, ber 1752 f. fein Schüler war. Ein anderer von La Suepière 
beeinflußter Architekt war ber jüngere Sroßz; auc ber spätere Kupferstecher Sotthard 
Nlüller lernte 1764 bei ihm. Sein Hauptschüler aber unb in gewissem Sinn fein Aach- 
folger würbe X. 8. 5. Fischer.
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Die Aussicht, unter die Architekten des Königs von Srankreic ausgenommen zu 
werden, bewog La Guèpière, der seit 1762 den Rang eines Obristleutnants 
hatte und sic eines Einkommens von 4600 Gulden erfreute, fein württembergisches 
Dienstverhältnis zu lösen. Der Herzog gewährte ihm am 8. Januar 1768 eine Pension 
von 1000 Sulden, welche er bis zu seinem am 3 0. Oktober 1773 erfolgten Hinscheiden 
bezog. Aus der Anstellung am französischen Hof scheint nichts geworben zu fein. Seine 
Witwe Marie, geb. Adam, lebte noc 1809 in Paris. — Das von E. Derhels nac 
einem sonst unbekannten Maler namens Grillet gestochene Bildnis des Leisters zeigt 
gallischen Cypus. Wohl nicht mit Unrecht hatte man ihm gelegentlich allzugroßze Leb- 
haftigkeit unb Reizbarkeit vorgeworfen. Seine Schöpfungen aber sichern ihm ein rühm- 
liebes Andenken. Alsbald wirb von seiner Tätigkeit als Eheaterarchitekt bic Rede fein, 
weiterhin von ben Schlössern Monrepos unb Solitübc. Unter ben französischen Archi- 
testen in Süddeutschland gehört La Guépière neben bem älteren Euvilliés in München 

unb be pigage in Mannheim in bic vor-

Baumeister de La Suepière

berste Reihe. —
Durc bas mächtige Schloßzbauwesen 

war ber Lustgarten vollends eingegangen; 
Werkstätten hatten sic erhoben, 1749 ver- 
schwand bic berühmte Luftgrotte, 1750 bas 
mitten im neuen Schloßzhof stehende Alte 
Lusthaus ober bic Kunstkammer; schon 1746 
war bas Komödienhaus gefallen. Stuttgart 
besah also jetzt fein Theater. Das Lust- 
haus hatte zwar auc schon je unb je als 
solches gebient, war aber nicht entsprechend 
eingerichtet unb überhaupt nicht in gutem 
Staub. Dies würbe befonbers im Winter 
lästig empfunben, wo man 1746—1749 
wieder Redouten hier abhiclt; ihnen zuliebe 
war bas herrliche Äussere durc Bretter- 
bauten entstellt.

Da gab bie Herzogin Friederike, welche 
noch kurz vor ihrer Vermählung am eiter; 
liehen Hof zu Bayreuth ein Opernhaus mit 

feenhaftem Innenbau hatte erstehen sehen, 1750 ben Anstoß zu einer weiteren Der- 
änberuug. Um ben Geburtstag ber Fürstin mit einer Oper feiern zu sönnen, muffte 
Retti schleunigst in ben mächtigen Hohlraum bes grossen Saales ein Shea ter mit 
parterre unb brei Galerien nebst einer Bühne von 18 Kulissen Eiefe einbauen. Auf 
bem Papier blieb bagegen jener Singriff in bic äussere Erscheinung bes Lufthaufes, ben 
uns Rettis Schloszplan von 1750 vorführt. Da sieht man alle vorfpringenben Bauteile 
beseitigt ober verbaut, ba ist bas gewaltige Sattelbach zu einer Nansartform herab- 
gestimmt, um bas Lufthaus bem Schloß möglichst anzupajsen.

Die verhältnismässig einfache Einrichtung genügte bem Herzog, dessen Cheaterwut, 
mit anberen Leibcnfchaftcn Schritt haltend, überhanbnahm, balb nicht mehr. Hoch 1753 
besuchte bas hohe paar einträchtig Italien; aber binnen wenigen Jahren bem Gemahl 
entfrembet, verlieh ihn die Herzogin 1756 für immer. Aunmehr gewannen bic schlechten 
Ratgeber bic Oberhand, unb ein zügelloses Genuhlcbcn griff um sich. Setzt muhte bas 
Lusthaus eine neue Umwanblung durchmachen, zumal ba ber prächtige Ueue Bau 
Heinric Schickhardts, in beffen Saal man französische Komöbien spielte, am 22. De-
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Portal ber ehemaligen Legionskaserne in Stuttgart

zember 1757 ausbrannte. Za Suepière lieferte zwar ein Projekt für ein neues Opern- 
haus an der Stelle, wo schon Retti einen Cheaterbau geplant hatte; er würbe ieboc 
1758 mit ber Abänderung des Operntheaters im Lusthaus beauftragt. Auch 
biesmal blieben die Gewölbe bes unteren Stockes unangetastet. Aber den Portalschmuc 
von Säulen unb Atlanten im Saal (S. 115) brac man ab — wohl ber früheste Ein- 
griff in bas Gefüge bes Wunderbaues. Der Zuschauerraum würbe mit vier Hängen 
oiel reicher gestaltet in üppigen Architekturformen. Der Entwurf (S. 491) ist nicht 
nur in La Suepières zweitem Kupferwert, fonbern auc in ber großen französischen 
Snepclopébie von Diderot unb d’Alembert unter den berühmten Cheaterbauten jenes 
Zeitalters veröffentlicht. — 
Auc bas Huszere blieb nicht 
unberührt. Doc würbe 
schonend verfahren, ßwar 
manches verdeckt, aber nur 
weniges beseitigt. Damals 
entstaub nämlic offenbar 
ber nicht ungefällige, mit- 
tels eines Pultdaches an 
bie hohe Siebelwand an* 
schlieszende Vorbau mit 
einer Halle, aus ber beider- 
feits Treppen in den Chea- 
terfaal hinaufführten.

* *

In ber Aähe bes un- 
fertigen Schlosses staub bas 
Mlarschallenhaus, welches 
Herzog Karl am 19. Se- 
bruar 1748 bem Erbober- 
stallmeister von Röder für 
50 000 Culbert abtaufte, 
um es zum Witwensit für 
feine Mutter einrichten zu 
lassen. Später biente es 
Zur Aufnahme fürstlicher 
Personen unb erhielt ben 
Hamen Fürstenhaus; an seine Stelle ist bas heutige Kronprinzenpalais getreten. Das 
ehemals Grävenitzsche Haus auf bem Graben überließ ber Herzog feinem 1758 —1766 
allmächtigen Minister, bem erst 1773 ganz verabschiedeten ©rasen Nontmartin, ber es 
angeblich „in schönem Stil mit vieler Pracht neu aufführte".

Aoc 1740 hatte man für Stuttgart mit einer Kaserne auszufommen geglaubt. 
Als Ersatz für bas Schlosznebengebäude würbe 1749—1752 eine schmuckloser Sachwert- 
bau, die Kaserne am Rotenbildtor, errichtet. Hiemit nicht zufrieden, taufte ber Herzog 
ber Stabt ihr Wagenhaus am Seeltor für 2000 Sulden ab, dazu noc bas Sajthaus 
Zur Brezel, unb hier erhob sic 1753 für bie Garde zu Fuß ein Nansardenbau mit 
steinernem Unterstock, wohl ein Wert v. Segers, bie spätere Legionskaj er ne. Dem 
Untergang geweiht, hat sie in André Lambert einen Lobredner gefunden. Durch kaum 
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bemerkbare Risalite wenig gegliedert, mit fast endloser Sensterreihe im Hauptgeschoßz, 
besitzt sie doc in dem sieben Achsen umfassenden, um ein Dollgeschoßz erhöhten mittleren 
Pavillon einen Anziehungspunkt; hier zeigt das Portal feine, lebendige Formen, Pilaster 
mit originellen Konsolen, über dem Sebäl das herzogliche Wappen zwischen Trophäen.

Fast ein ganzes Häuservierec besaß in Stuttgart die altwürttembergische „Zand- 
schaft". Das 1580 erbaute eigentliche Landschaftsgebäude, in welchem die Land- 
stände tagten, wurde im Frühjähr 1745 namentlich an der Siebelfeite regelmäßiger ge- 
ftaltet nach Plänen von Steinhauermeister Johann Schmid und „Balier" Zitt, die bann 
auch am Residenzschloßz arbeiteten. Don letzterem ist das barocke Säulenportal unb bic 
symmetrische Anordnung ber Fenster; ber noch vorhandene Entwurf (S. 196) wurde 
nicht genau ausgeführt; er nimmt auf bic ber baulichen Hinderung auf bem §uß folgende 
gemalte Dekoration feine Rücksicht. Ein weiterer hübscher Hufriß (S. 305), ben Zitt 
1745 für das Eckhaus Linden- unb Salwerftraße lieferte, blieb liegen.

Im Jahre 1751 erwarb sich die Landschaft auf Betreiben des Konsulenten Stock- 
mayer das Verdienst, ein im Lustgarten abgebrochenes Renaissanceportal vor bem Anter- 
gang zu retten, indem sie es von ber Baudeputation erbat unb durc ben Balier 
Deschler an bie Kanzleistrasze versetzen ließ, für welche es bis 1876 unter bem Kamen 
Kanzleitor eine Zierde bilbete.

Auc bie Stabtgcmcinbe trug in jenem Zeitraum zur Verschönerung Stuttgarts 
bei. Für ben Einzug bes neuvermählten Herzogspaares am 12. Oktober 1748 würbe 
nicht nur eine Via triumphalis mit vergänglichen Ehrenpforten an ber Spitalkirche 
(S. 63) unb am Eingang ber Kirchgasse geschaffen, fonbern man baute zwei massive 
Stabttore. Ein hübsches Denkmal bes Rokoko war bas von Zitt errichtete, 1856 aus 
bem Wege geräumte Büchfentor mit runbbogiger Durchfahrt zwischen bossierten 
Säulen, auf bem Sesims Wappen unb Trophäen; seitlich lehnte sich je ein zweistöckiges 
Wachhaus an. Ein gleichseitig in ähnlicher Gestalt erneuertes Eszlinger Cor hat noch 
früher weichen müssen, ist aber im Königstor etwas veränbert wieber erftanben. Huf 
bem ©roßen ©raben ließ bie Stabt 1760 um 7000 Sulden eine Hauptwache bauen, 
bie bis 1866 staub. Das Fundament würbe aus ber Tiefe bes Stabtgrabens aufge- 
führt; vorn war eine Pfeilerhalle von fünf Arkaden, barüber ein hoher Mansartstock.

Unter ber Bürgerschaft suchte Herzog Karl gleich im Jahre 1746 burch ein Er- 
leichterungen gewährendes Reskript für eine regere Bautätigfeit Stimmung zu machen. 
Unb schon 1748 weiß ber Lokalpatriotismus zu rühmen: „Stuttgart hat sich einige 
Jahre her teils burch Erbauung neuer Häuser, teils burch Reparatur unb Verblendung 
derselben, wie burch Husbefferung ber Straßen so herrlich gemacht, baß man beffen 
Altertum nicht mehr kennt." Schlichte Giebelhäuser mit manfarbenartig gebrochenen 
Dachlinien, welche in jener periobe neu gebaut ober erhöht worben sein mögen, ficht 
man noch häufig; um so seltener finb bemerfenswerte Bauwerfe von ausgesprochenem 
Rokokocharakter. Ein an sic fchmucflofes fällt inmitten ber platzartigen Erweiterung 
ber Eberhardstraßze mit feinem ber Legionskaserne entlehnten erhöhten Mittelbau unb 
ber sich malerisc aufgipfelnden Dachbildung ins Huge. Ein vornehmes Segenstück ist 
am Alten Postplat bas Eckhaus ber Calwer- unb poftftraße mit feiner breiteiligen 
Fassade unb bem Zwerchstoc im Mansartdach; dazu bie schön erhaltene ftuffierte Portal- 
architektur mit bem Wappen bes Bauherrn, Friedric Huguft von Sültlingen, 1747. Tiefes 
typische Kos of oh aus wäre wohl wert, frei von cntftellenbcn Zutaten künftigen Se- 
schlechter überliefert zu werben. Im 8 arten eines größeren Herrschaftshauses (jetzt 
Koppcnhöferfches Unwesen, Ecfc ber Büchsen- unb Koten Straße), einst Eigentum bes 
Staatsministers v. Upfull, Paters bes Kunftfreunbes, steht ein eigenartiges steinernes 
Lusthäuschen, gewölbt, ohne Fenster, bie offene Vorderseite aus Werkstein schwungvoll
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aufgegiebelt mit allerlei Zierat und Urnenbekrönung. Erwähnenswert ist noc die 1763 
in einem ehemals herrschaftlichen Gebäude vor dem Rotenbildtore eröffnete Öarten: 
wirtschaft zum Herzog von Württemberg, wo über dem von Säulen flankierten Portal 
eine steinerne Figur Herzog Karls angebracht war (Nachbildung in der Herzogitraje).

Eine Auffrischung des Stadtbildes im ganzen durch Neubauten an freien 
Stellen, Eröffnen neuer Strassen und Durchbrüche, Anlegen von Plätzen vollzog sic nach 
unseren Begriffen überaus langsam, zumal da man fiel) scheute, auszerhalb der mauern 
und Core zu bauen. Zur besseren Verbindung der Altstadt mit den Vorstädten wurden 
neue fteinere Brücken erstellt: 1745 nac der Sangen Strasse hin, 1753 in der. Breiten 
Strafe, 1762 vom Blgenplatz über den Stadtgraben und an der Seisgajie. m 
Jahre 1761 wurde der Lindengraben — am obersten Seil ber jetzigen Königsstraße bis 
zur Schulgasse — aufgefüllt. Zu einer „Sanierung ber Alttadt" an ihrem Testende 
kam es durch den grossen Hirschgassenbrand vom 2. August 1761, wobei 41 de: 
bäube in Asche sanken. So entstanden ein paar neue Strassen: die Sange Sasse, seit
1800 Beue Brücke genannt, und 
die Reue Sasse, jetzt Schmale 
Straffe; reguliert wurde bie 
Breite Straffe. — In der Rei- 
eben ober Siebfrauenvorftabt 
wirb 1746 ber unregelmässige 
Platz vor ber Reichspost in Ord- 
nung gebracht unb gepflastert; 
übrigens erhält er erst 1799 
durch Ausfüllen ber Schellen- 
wette feine jetzige Srö^e als 
Alter Postplatz. Eine neue 
Platzanlage gewann man 1746 
durc Einziehung unb Pflaste- 
rung des Spitalkirchhofs. Da- 
für wurde 1749—1753 der 

Das ehemalige Büchsentor in Stuttgart 
Xiac einer Federsrichzeichnung von Mar Bac

Hoppenlaufriedhof erweitert.
Die Stockwette beseitigte man 1761 beim Bau der Hauptwache. Born Büchientor wurde 
1763 an ben Seewiefen hin eine Allee angelegt (1787 bis zum Seegaffentor erweitert).

Die Mißzhelligkeiten, welche sic aus bem Widerstand der Stadt Stuttgart unb der 
Landschaft gegen neue Steuerprojette unb anbere Willkürakte ergaben, führten 1764 zur 
Berlegung ber Residenz. Durc ben bis 1775 dauernden Aufenthalt bes Hofes in 
Subwigsburg erlitt Stuttgarts Wohlstand einen starten Stofs. nie Häuser, mit welchen 
bie Bürger so unchristlic wucherten," sagt ber Berfaffer ber „ZDürtembergiichen Briefe 
1766, „stehen jetzt meistens leer." Bei ber ersten Zählung 1757 hatte Stuttgart mit 
den Weilern, aber ohne Hof unb Militär, gegen 18000 ortsanwefende Einwohner,
1765 nur 15 500.

Ludwigsburg unb Stelchloß
War ber Stuttgarter Rejidenzbau noch weit entfernt von seiner Bollenbung, so 

fand Herzog Karl in Su b wigsburg, wohin er am 20. Oftober 1764 übersiedelte, eine 
der grossartigsten Schloszanlagen Deutschlands zu feiner Aufnahme bereit. Aun sah die 
Stabt 11 Jahre lang ihre glänzendsten Sage, bie sie nur mit ber durch einen ichnur- 
geraden Fahrweg nahegerückten Solitüdc zu teilen hatte.
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Alt-Ludwigsburg, das jenem Kiefenbau feinen Ursprung und Kamen verdankt, 
war ein stimmungsvoller Ort mit dem Kontrast einer grossen Hofhaltung und eines 
kleinen Gemeinwesens, mit feinem von gedrückten Arkaden umzogenen, zwischen zwei 
Kirchen gefassten Marktplatz, den breiten Strassen, an denen sic Beamtungen und Wohn- 
statten des Bürgertums in niedrigen Mansardenbauten aneinanderreihten, und bann 
wieder ben prächtigen Alleen, welche bie Stabt in bie Landschaft erweitern unb aus 
freier Aatur in bie Stabt herein Blütenduft unb fühlen Schatten bringen.

Eine einst waldreiche, von ber stumpfen Pyramide bes Aspergs beherrschte Ebene, 
im Westen des gewunbenen, tiefeingeschnittenen Aeckartales, fenft sic norbwärts geneigt 
ziemlich steil in ein nach dem Slußz hin verlaufendes Sälchen. An biefer Stelle hatte 
im Jahr 1704, mitten im Waffenlärm bes Spanischen Erbfolgekrieges, Herzog Eberhard 
Ludwig zu einem Jagd- unb Lustschloss ben ©rund gelegt.7) Es ist ber Fürstenbau

Das Aeue Corps de Logis in Ludwigsburg, Herzog Karts Residenz 1764 — 1775

ober bas Alte Corps be Logis, später durch zwei Pavillons mit Derbindungsgalerien 
erweitert. Segen Sübcn schlossen sic zunächst zwei Flügel an, hierauf in mässigem Ab- 
ftanb zwei Kavalierbauten, in ihrem Rücken östlich bie katholische Hofkapelle mit ber 
Fürstengruft unb bas Schlosztheater, westlich ein Saalbau, bie spätere evangelische Hof- 
kapelle, unb ber Festinbau für grössere Hoffestlichkeiten, gewölbt, mit ©alerten unb 
Säulen (jetzt Kgl. Filialarchiv).

Sozusagen als zweites Schloß liess Eberhard Ludwig 1725—1733 dem Fürstenbau 
südlic gegenüber, doc mehr als breimal so lang bas Aeue Corps bc Logis aufführen 
unb durc langgestreckte Bogenhallen, beren östliche im Obergeschoß bie Familiengalerie 
aufnehmen sollte, mit ben Kavalierbauten in Verbindung setzen. So entstaub ein un- 
geheurer Zinnenhof, 160 Meter lang, 60 Meter breit. An ben Auszenseiten ber Der- 
binbungshallen würbe noch je ein Hof angelegt; an bem einen, bie Zufahrt von ber 
Stabt her vermittelnden, erhob sich die Hauptwache, währeub ber anbere bas Hof- 
waschgebäude aufnahm, 1788 Hausschneiderei, jetzt Kaftellanswohnung. Sm gangen finb 
es 16 Sebäude mit 452 ©elaffen.

Den Fürstenbau, wo sein Pater Karl Alexander eines jähen Codes verblieben 
war, mieb Karl Eugen. Er wählte als Residenz bas ausgedehnte, sonnige, ben weiten
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Sartenanlagen im Süden zugekehrte Reue Corps de Logis. An dieser Schauseite 
des von grifoni geschaffenen Baues hat man eine Hhnlichkeit mit dem Palast auf Jjola 
Bella herausgefunden. Wir brauchen nicht so weit zu gehen: Sartenpaläste, welche 
kurz vor Ludwigsburg auf deutschem Boden entstanden, wie das jetzige Palais Schwarzen- 
berg in Wien, zeigen das gleiche Hauptmotiv eines bogenförmig vortretenden Mittelteils. 
In Ludwigsburg ist er, fünf Achsen breit, nur durch eine große korinthische Pilaster- 
ordnung, welche das in Rundbogenöffnungen durchbrochene Hauptgeschoß mit dem Ober- 
geschosz zus ammenfaszt, ausgezeichnet, während sein Kranzgejims mit figurengefrönter 
Balustrade sic über dreiachsige geradlinige Seitenteile in gleicher Höhe fortsetzt. Weiter 
nac aussen folgen breitere, etwas niedrigere Rücklagen mit Miansartdächern und zwei 
entsprechend behandelte Endpavilons. Der ganzen Gartenfront entlang zieht sic in an- 
gemessenem Abstand von dem nac dieser Seite im Boden steckenden Anterstoc eine 
baluftrierte Brustwehr mit Dafen und gigurengruppen, in der Mitte unterbrochen durch 
eine brückenartig Schloß und Garten verbindende Freitreppe zum mittleren Saal.

Auf der Hofseite tritt jener Unterstoc als Erdgeschoß zutage. Hier deckt eine mit 
Säulen und Figuren geschmückte Unterfahrt den Haupteingang. An die Weiträumig; 
seit italienischer Paläste gemahnen zwei mächtige, reichverzierte Treppenhäuser. So ge- 
langt man von rechts und links in Korridore und zum oberen Vestibül, dem sogenannten 
Sardesaal, von da in den, wie erwähnt, mit dem Garten verbundenen elliptischen 
Hauptraum. Er biente bei festlichen Anlässen als Speifefaal, so beim Besuch Kaiser 
Karls VII. unb seiner Gemahlin 1744, Maria Theresias unb ihres Gemahls 1745, bes 
russischen Gro^fürftenpaares 1782. Unter König Friedrich hat sich, wie in ber gangen 
Zimmerflucht, auch hier im „Marmorsaal" 1815 der Empireges chmac eingebrängt.

Herzog Karl, ber in ber Folge nur geringere Räume ober Uebengebäube feiner 
Schlösser bewohnt hat, nahm hier bie Westhälfte des Hauptstockwerks in Anspruch. 
Don ber einstigen Ausstattung biefer Gelasse, bie in Winternächten von Marmorfaminen 
durchwärmt in bem von hohen Wandspiegeln vervielfachten Lichterglanz venezianischer 
Kronleuchter strahlten, gibt uns bas Inventar von 1767 einen Begriff. An ben 
Speifefaal, ben lebensgrosse Bildnisse bes Fürsten unb feiner entschwundenen Gemahlin 
zierten, stießz bas rote Vorzimmer mit dem Semälde Alexander unb bie Famile bes 
Darius von Koos. Das nun folgenbe, grüne Audienzzimmer enthielt eine Doltairebüste 
von karrarischem Marmor, einen weifsmarmorenen Eisc mit Bildhauerarbeit, einen 
zwölfarmigen Kronleuchter von Bronze aus bem Heuen Schloßz in Stuttgart, über ben 
Crumeaur unb Türen Gemälbe von Guibal, ber nebst Harper auc bie übrigen Gemächer 
mit Supraporten versehen hatte. In bem Konferenzzimmer bemerkte man ein Marmor- 
famin, brei Hautelissetapeten mit Blumen unb auf einem Postament von Marmor mit 
Bronzeverzierungen einen Hermaphroditen aus Alabaster, eine Kopie bes bekannten in 
Dilla Borghese zu Rom. Dann tam noch ein Audienzzimmer, worin ein lebensgrosses 
Bildnis bes Herzogs im Harnisch, eine grosse Deckelvase unb zwei kleinere ohne Deckel 
aus Porzellan mit plastischer Blumenzier. Die Zimmerreihe setzte sich in ben Pavillon 
fort; durc ein Spiegelkabinett betrat man bas Marmorfabinett, wo eine alle vier 
Wochen aufzuziehende Uhr von Fürstenfelder in Friedberg in einem Schildpattgehäuse 
unb italienische Kettelmänner von Elfenbein auf fielen, ferner zwei Porzellanblumenkörbe 
mit Buketts unb fünf weisse Porzellangruppen auf bem Kamin. Ein Zimmerchen ver- 
mittelte ben Zugang zum Schlafgemach; hier befanb sich eine Wanduhr von Bronze mit 
ziseliertem Gehäuse. Das Mufitgimmer in ber äusseren Hofecke, dessen Einrichtung 1768 
nebst manchem Stück aus ben vorbenannten Räumen auf bie Solitübe wanderte, hatte 
einen silbernen Kronleuchter mit 18 Armen aufzuweisen. Durc ein Vorzimmer kam 
man endlich auf ben grossen Korribor.
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Um von der einstigen prachtvollen Xofofoverzierung einen Begrif zu bekommen, 
mußz man sic in ein paar gerade über den letztgenannten Zimmern liegenden, 1757 
bis 1760 „neu adaptierten" Räumen des Obergeschosses umsehen, insbesondere im

Assembleezimmer; unter den wenigen Sn- 
terieurs in Rokoko, die sic in Schlössern 
unseres Fürstenhauses erhalten haben, 
gebührt vielleicht diesem der Preis.

Auc in der Osthälfte des Baues 
war bas Hauptgeschoßz, welches hohe 
Gäste aufzunehmen hatte, prächtig ein- 
gerichtet. Das dortige Obergeschoß ent
hielt die längst aus dem Fürstenbau her- 
übergeschaffte Gemäldegalerie, von der 
noc die Rede fein wirb. Silber im 
herzoglichen Besitz gab es übrigens auc 
außerhalb des Schlosses, so in ber Öffent- 
lieben Bibliothek ein porträt Serenissimi, 
in bem vom Hof in Beschlag genommenen 
Schönleberschen Hause Ularftallftraße 5, 
einst Grävenißpalais, einen Prospekt ber 
Solitübe, Aquarell von Servandoni.

Zum Heuen Corps be Logis ge- 
hören noc bie beiden reichlich 60 Meter 
langen, 6,5 Meter breiten Der bim 
bungsgalerien. Die westliche, 1767 
noch leer, erst 1782 mit 187 Bildern 
ausgestattet, würbe bann von Kurfürst 
Friedrich 1804 ausdrücklich zur Semälde- 
galerie bestimmt. Unter Herzog Karl 
sollen bie von bem Italiener Pietro Scotti 
1730 f. ausgeführten Deckenfresken durch 
bie Colossale, sic über bie ganze Länge 
ber gewölbten Decke hinziehende Schil- 
berung bes Trojanischen Krieges von 
Schülern Suibals nach dessen .Entwurf 
ersetzt worben sein. Groß einzelner gut 
komponierter Gruppen mit meisterhaft 
perspektivischen Verkürzungen macht bas 
schwer zu überblickende Gange in bem 
gedrückten Gewölbe mit kleinen Licht- 
Öffnungen bei ziemlich flüchtiger kolo- 
ristischer Behandlung nicht den günstigsten 
Eindruck.

Weit vorteilhafter nimmt sich bie östlic gegenüberliegende Samiliengaleries) aus, 
lichtvoll, mit 26 hohen Fenstern unb ursprünglich 12 Kristallfronleuchtern. Sie ist mit 
buntem poliertem Gipsmarmor ausgekleidet; ber Fries war einst mit reicher Stuckarbeit 
vergiert. Die Decke würbe 1733 von Carlo Garlone mit Fresken geschmückt, welche, 
von täuschend gemaltem Rahmenwer in Architekturformen umschlossen, in reicher Er- 
ßnbung, flott perspektivischer Zeichnung und heiterer Färbung bie bas menschliche leben ver
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schönenden Künste darstellen. Schon 1731 waren neun lebensgroße Bilder ber bis Eber- 
hard Ludwig einschlieszlic regierenden Herzoge mit Ausnahme des erst 1794 beschafften 
Eberhard II. vorhanden, überbies ber Erbprinz Friedrich Ludwig. Diese ließ Herzog 
Karl Eugen in die Wandungen ber Ostseite einfügen; dazu kam jetzt noc bas feines 
Taters Karl Alexander, wel- 
ches von bem kurpfälzischen 
Hofkammerrat Jan Philipps 
van ber Schlichten (+ 1745) 
in Mannheim gemalt sein 
soll, endlich Herzog Karl 
selbst, sicher von Suibals 
Hand. Gegenüber auf ber 
Westseite waren Bildnisse 
verschiedener ®röße aus ver- 
wanbten unb befreunbeten 
Fürstenhäusern zu sehen. 
Alac bem Inventar von 1767 
befanben sic in ber Salerie 
zwei kaiserliche Porträts unb 
26 Fürsten unb Fürstinnen.

Zur Orientierung ist 
beizufügen, baß erst Kurfürst 
Friedrich, ber die älteren 
Bilder vergrößern, anbere 
neu malen ließ, die endgül- 
tige Anordnung vornahm. 
Es waren nun mit Karl 
Eugens Brüdern Ludwig 
Eugen (+ 1795) und Fried- 
ric Eugen (+ 1797) 14 
regierenbe Herzoge, 2 Sra- 
fen von Mömpelgard, als 
Stammvater ber 1593 zur 
Regierung gelaugten Haupt- 
linie, unb bic beiben Ad- 
ministratoren für Herzog 
Karl Eugen: Karl Rudolf 
v. Württemberg - Keuenftabt 
(+ 1742) unb Karl Fried- 
ric von Württemberg = Öls 
(+ 1761); bagegen würbe 
Herzog Karls Großvater, ber 
Administrator Friedric Karl 
(+ 1698) ausgeschaltet. — 

Herzog Karl Eugen 
Ludwigsburg, Familiengalerie

(Mit Genehmigung von Hofbuchhändler 3. Aigner in Ludwigsburg)

Die Auswahl ber sechs grauenbilbniffe sonnte willkürlich scheinen, doc läßt sie sic zum 
Teil erklären. Hießt alle Mütter von regierenben Herzogen kamen in Betracht, sondern 
Stammütter neuer Linien, barunter Herzog Karls Mutter Maria Augusta von churn 
unb Caris (+ 1756), unb als letzte feine Schwägerin Friedrike Dorothea Sophie von 
Brandenburg-Schwedt (+ 1798), bie Mutter König Friedrichs.

Herzog Karl von Württemberg 41
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Die 1723 eingeweihte katholische Schlosztapelle mit ihrer schweren Pracht gehört 
ganz dem Barockzeitalter an; Herzog Karl nahm hier keine nennenswerte Änderung vor. 
Dagegen würbe die gegenüberliegende, bis 1799 benützte evangelische boftapelle 
erst unter seiner Regierung 1746 f. statt eines Saalbaues »Conseil auliquec durch den 
Oberbaubirettor Major v. Leger erstellt unb am 6. Oktober 1748 anläßlich ber Ant uns t 
ber jungen Herzogin Friederike von Bayreut eingeweiht. 3n ber Srundform chnelt sie 
ihrem katholischen Gegenstück: Zentralbau mit Austundungen nac drei Seiten hin. 
Durch die Umwanblung des Raumes zur Ordenskapelle unter König Sriebrich 1810 
würbe bie Sichtzufuhr geschmälert. Darunter leiben bie angeblich in ben 1760er Jahren 
von Buibal ausgeführten Fresken: in ben Halbfuppeln bie Kreuzigung Christi, bie 
gimmelfahrt, bie Ausgieszung des heiligen Seistes, im mittleren Gewölbe das jüngste 
Gericht. Diese Gemälde weisen sehr schöne Partien auf. Die ursprüngliche Verzierung 
hat sich noch an ben Sewölbezwickeln und insbesondere am Sür ft en stand erhalten, 
beffen Inneres ein Kabinettstück von Kofotobetoration barbietet. Slottes vergoldetes 
Xanten- unb Rahmenwert umzieht vier Ölgemälde von Suibal : Slaube, Hoffnung unb 
Siebe (f u) als Deckenbild Christi Geburt. Der kleine Raum gehört zu den djthetiic 
erfreulichsten im ganzen Schloßz. - Im benachbarten Rittersaal, jetzt Ordensjaal, würben 
auc noc unter Herzog Karl, ber Eberhard Subwigs Jagborben 1748 erneuerte, 

glänzende Fubertusfeste gefeiert. .
Die erste Hälfte von Herzog Karls Hofhaltung in Ludwigsburg zeigt ihn auf c em 

Gipfel feines verschwenderischen Senufslebens. Das 1752 abgeänderte Schloßtheater 
($ 498), welches mit seinem Einbau in Spraform tausend Personen faßt, würbe zum 
Rand eines Komödienhauses herabgedrückt. Einen hochmodernen Sebanten vorweg* 
nehmens errichtete ber Herzog auc hier ein grosses Hoftheater. 3m Osten bes Schlosses, 
wo später König Friedric bie schönen partanlagen schuf, erhob sich auf dem heutigen 
Spielplatz, ber erst durc eine Brücke mit bem Schloszbezir verbunden werben mußte, 
bas grösste Opernhaus Deutschlands , freilich nur in Holzkonstruktion. Statt eines 
Baumeisters brauchte man ba bie vielgewandten Eheatermaschinisten Keim unb Spinbier, 
unb für bie innere Ausstattung ben Malerarchitekten Colomba. So war es möglich, 
ben Bau mit feinen vier Galerien unb üppiger Bühneneinrichtung in brei Wintermonaten 
fertig zu bringen unb am allerhöchsten Seburtsfest, ben 11. Februar 1765, die erste Oper 
barin aufzuführen. Im Jahr 1768 wurde die Bühne noc durc einen Anbau erweitert, 
um glänzende Reiterscharen vorführen zu sönnen. Wirklichen Kunstwert hatten in dem 
ganzen Gebäude nur bie gemalten Dekorationen. Wie bie übrige Ausstattung beschaffen 
war, ersieht man aus ber Schilderung Justinus Kerners, auf beffen kindlichen Sinn 
es , einen wunberbaren Effekt machte, baff im Innern alle Wänbe, Sogen unb Säulen 
völlig mit Spiegelgläsern bekleidet waren". Unb Soethe bemerkt 1797, das Opernhaus 
fei ein mertwürbiges Gebäude, es zeuge von bem Seifte bes Erbauers, der „viele und 
hohe Säfte bequem unb würbig unterhalten wollte". Oer feuergefährliche Holzbau, seit 
1775 verlassen unb nur 1782 beim Besuch bes Sro^fürftenpaares nochmals als Chedter, 
später nur noch als Canzsaal benützt, würbe im Jahr 1801 abgebrochen.

An verschwundene Herrlichkeit gemahnt noc ber gleichzeitig mit bem Opern, 
haus durch ben ersten Eheatermaschinisten Keim erstellte sogenannte Auinenbau mit 
mächtigen, von Efeu umsponnenen Bogenöffnungen, wo grüne Rischen halbzerstörte 
mythologische Steinfiguren bergen. Dieser dekorative Aufbau deckt nur ein zweistockiges 
Sebäube, bie Hofgärtnerswohnung. Das daran anschlieszende Spielgebäude würbe 
zwar erst 1802 errichtet, besitzt jedoc in seinem Biliarbfaal unb gelben Salon tleine 
aber schöne Deckenstücke, allegorische Sruppen in 01 von Suibal, vielleicht aus bem 

Opernhaus.
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Sm ausgedehnten, französisch angelegten Schloßsgarten im Süden des Schlosses 
bestand eine ber schönsten Orangerien Europas. Die Zitronen- unb Orangenbäume 
hatte schon Herzog Eberhard Ludwig zum Seil aus Sizilien bezogen. Unter Herzog 
Karl erstreckte sic bie Orangerie 1000 Fus lang, 100 Fuß breit ber gangen Südseite 
des neuen Corps be Logis entlang unb war im Winter nebst ben beiben Dorgärtchen 
mit einer sinnreichen verglasten Konstruktion — von Eheatermaschinis Keim — über- 
deckt unb mit bem ovalen Saal in Verbindung gesetzt. „Da bogen sich", um Justinus 
Kerners Worte zu gebrauchen, „die Orangenbäume unter bem Gewicht ihrer Früchte, ba 
ging man durch Weingärten voll Erauben wie im Herbste, unb Obstbäume boten ihre 
reichen Früchte bar; anbere Orangenftämme wölbten sic zu Lauben, ber ganze Karten 
bilbete ein frisches Blätterwert. Mehr als breißig Bassins spritzen ihre füßlen Wasser, 
unb hunderttausend Olaslampen, bie nach oben einen prachtvollen Sternenhimmel bildeten, 
beleuchteten nac unten bie schönsten Blumenbeete."

mächtige Lindenalleen, großenteils von 1755 an durc Herzog Karl gezogen, ver- 
binben ben Schloßzbezirt mit einem am Sübenbe Ludwigsburgs auf ber Höhe liegenben 
Lustwäldchen, wo Eberhard Ludwig ein »grand cabinet de verdure«, im Polksmun 
„grüne Bettlade" genannt, angelegt hatte, ein Heckenvierec aus Hainbuchen unb Linden 
mit Eingängen unb Fenstern; daher stammt wohl ber Name Salon für bie ganze An- 
läge. Dort brachte auc Herzog Karl manche Sommernacht unter Zelten zu. Don feinen 
umfangreichen Verschönerungen, bem Naturtheater, ben Srrgängen, Nonbellen, Cerrassen, 
Vogelhäusern, Pavillons ist nichts mehr zu sehen. Aber am Saum bes hochgelegenen 
Tehölzes öffnet sic eine überraschende Fernsicht auf einen Seil ber Albkette unb ins 
Aeckartal; im Sübweften thront auf ihrem Bergrücken bie Solitübe. —

Eine frische Bautätigkeit lebte in ber Stabt auf. Karl, ber am 9. Dezember 1752 
ihre Privilegien bestätigt hatte, verhalf ihr zu neuer Blüte. Seit 1750 war sie burch 
Württembergs erste Kunftftraße mit Stuttgart verbunben. Am 30. April 1760 erflärte 
ber Herzog, es liege ihm viel an ber weiteren Emporbringung von Ludwigsburg; er 
habe beschlossen, bie Stabt um ein Merkliches zu erweitern. Sauluftige würben burch 
Begünstigungen angelocft. Zugleich erhielt Ludwigsburg Mauern mit Soren unb Wach- 
häufern. Der Schmucf bes Stuttgarter unb Leonberger Tores fällt heute noc in bie 
Augen: auf ben Pfeilern halten Kinberpaare vertierte Schilde, ursprünglich mit Karls 
Nonogramm unb Wappen, von ber Herzogskrone überragt; dazu noc Blumengewinde, 
Waffen unb Feldzeichen — prächtige Arbeiten von Lejeune.

. Die Stabterweiterung würbe nach großen Sesichtspunkten betrieben. So erftanb 
im Süben 1760—1767 nac Plänen bes Hofgärtners Schaidlen bie regelmäßige Karls« 
stabt. Nach der ursprünglichen Absicht hätte Ludwigsburg hier seinen größten platz 
erhalten, umrahmt von militärbauten: Arsenal, Artilleriekaserne, Generalmagazin, 
Sarnisonskirche unb Ailitärhospital. Entwürfe lieferte jener Schüler von La Ouépière, 
ber Hauptmann Karl v. Schell, geb. 1732, + in Ludwigsburg 1790 als Obristleutnant 
unb Kommanbant bes Nifolaifdjen Regiments. Ausgeführt würbe nur bas Arsenal. 
Es besteht aus zwei in rechtem Winfel aneinanberftoßenben Flügeln, einst mit Mansarden 
statt bes jetzigen zweiten Stocfes. 3n ber Witte bes Sübweftbaues war bas Haupttor 
angeorbnet, über bem Eingang an ber Schmalseite las man bie Aufschrift: Pacem arma 
firmant, über ben portalen ber breiten, von Norb nac Süb ziehenden Hauptfront, 
Erectum 1762 — Reparatum 1801. Vor ben beiben inneren Sangfeiten stehen jetzt 
noch je vier auf das Kriegswesen anfpielenbe mythologische Steinbilber: ein Heratles, 
fraftbewußt ruhend nach Art des Sarnesischen, als Gegenstück Jolaos, ber sich abmüht, 
die Stümpfe ber geföpften Hydra auszubrennen — Heldenstärke unb Waffenbrüderschaft. 
Das blinbe Wüten ber Kriegsfurie verförpert Polyphem, in ben sehnigen Armen Fels
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blöcke zum Schleudern, ferner Saturn, ein Kind verschlingend; zielbewußte Kriegsführung 
dagegen Jupiter mit dem Donnerkeil, auf feinem Adler schwebend, während Dultan als 
dienstbereiter Waffenschmied am Amboßz steht. Huf den glücklichen ober verderblichen 
Ausgang des Krieges endlich wirb Angewiesen durch Merkur mit bem friedlichen Storch 
unb Pluto mit bem Föllenhund.9) An ben Enden würben nachträglich zwei eiserne 
Figuren ausgestellt: stadtwärts Herzog Karl in Smperatorentracht mit Zepter unb Orden, 
wohl aus bem englischen Harten in Hohenheim, entgegengesetzt Herzog Sriedrich Eugen. 
Dazwischen war einst zu weiterer Belebung ber langen Sebäudefluchten schweres Öeichüß 
nebst Kugelpyramiden verteilt. Auc bas Innere hatte zeitweilig Sigurenjchmuc, so 
eine Alabasterstatue Eberhard Ludwigs, jetzt im Armee-Auseum zu Stuttgart, unb später: 
bin Nestor, ber ben Paris schilt, in Tips von Dannecker. Huf ber Horbfeite bes Platzes 
würben auf sechs Postamenten Trophäen von reich abwechselnder Erfindung angebracht, 
vortreffliche Hrbeiten von Lejeune aus ben Jahren 1762—1764.

Der geplante Keubau einer Sarnij onskirche tarn nicht zur Ausführung, sondern 
es würbe für biefen Zwec bie 1737—1738 errichtete, 1747 schon baufällige reformierte 
Kirche am Marktplatz vom Herzog übernommen, inftanb gesetzt unb am 4. Oftober V 81 
eingeweiht. Sie erhielt über bem Eingang bie Inschrift: Deo Heroum, Deo Exer- 
cituum hoc templum consecravit Carolus MDCCLXXXI. Sie hat hohe Bunds 
bogenfenfter, verzierte Giebel, auf denen Basen stehen, unb auf ber gegen ben allarttplaß 
gekehrten Siebelspitze einen Dachreiter mit Zeltdach. Ein Chor fehlt.

Der weite Marktplatz mit feinen Arkaden gab für bie von Herzog Karl hier im 
Frühjahr veranstalteten „venezianischen Messen" den Rahmen ab. Die von ba nach 
Süben laufenbe Strafe trifft im Stadtmittelpunkt an ber Postitraße, jetzt dilbelmitroße 
auf bas 1767 bezogene, in jüngster Zeit umgebaute Rathaus.

In höchstem Glanz strahlte bie mit Ehrenpforten geschmückte Stabt bei ber uumind: 
tion, welche nach ber Rückkehr bes Herzogs aus Venedig am 11. Suli 1767 veranstaltet 
würbe. Die Ludwigsburger hatten allen Srund, bem Fürsten bans bar zu fein, ber 
seinen Wohnsitz in ihrer Stabt aufgeschlagen unb überdies durch bie Porzellanfabrit, die 
Académie des arts unb bie öffentliche Bibliothek ihren Aufschwung befördert hatte.

* **
3em weitläufigen, für ein Hof leben im größten Masstab berechneten, im Alltags- 

aebraud) wenig behaglichen Ludwigsburger Schloß hatte Eberhard Ludwig nach fraw 
Zösiichem Borgang für ein mehr zurückgezogenes Leben das Sagoschlößchen Suvorite 
Gegenübergestellt. Herzog Karl wollte ihn hierin übertrumpfen. Jenseits bes Savorite- 
pake, brei Viertelstunden nordwestlich von Ludwigsburg, liegt im Grun versteckt ein 
See wo schon unter Eberhard Ludwig für bie Wasserjagd ein „Seehäuslein" errichtet 
war. An beffen Stelle erftaub jetzt nach Za Guèpières Entwürfen jenes Schloß, bas 
schon v. Urtuu gepriesen hat unb bas unter ben Bauten jenes Zeitalters immer ein 
Auwel bleiben wirb. Im Umrisz unb Hufbau von vollenbeter Hnmut, spiegelt sich bas 
9.01dlogu Zwischen regen Wipfeln in ber idyllisch von einem Wäldchen umhegten, 

von Schwänen burchfurchten Wasserfläche, aus bereu Mitte lauschige Snjeln auftauchen.
Während man bisher, wohl im Hinblick auf die Übersiedlung bes bofes nach 

Subwigsburg, ben Baubeginn in bas Jahr 1764 verlegte, sann ich jeht aus ben Stutts 
garter Schlo^bauatten bie bemerkenswerte Tatsache festitellen, daß ber ijerzog schon 
1760 von Stuttgart aus nach Genehmigung von SaGuèpières Kiffen ben Anfang 
machen lie^ wie benn auc die Bautosten, bie sich auf 300 000 Gulben belaufen haben 
sollen, aus bem Residenzbaufonds bestritten würben. Die veränderte Datierung mirit 
auch ein neues Licht auf bie Solitübe, bereu plan hier ein Vorbild fand, nicht etwa 
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umgekehrt. An dem durchaus massiv gebauten Schloß ist Huntes und Inneres, Sehalt 
und Erscheinung in vollkommenem Einklang. Das Ganze ruht auf Gewölben; an Stelle 
der im plan vorgesehenen, weit hinausgeschobenen Ereppenanlage ist zur Ausgleichung 
des Höhenunterschiedes eine mäszig breite, vom See abgerückte, der Hauptfront an- 
geschmiegte Terrasse getreten, unter welcher gewölbte Sänge sjic hinziehen.

Der Grundriß zeigt die hochentwickelte Meisterschaf der französischen Bauschule 
im planbilden. Aus- und Einbiegungen beleben den 6 es amtumfang. Die Landseite, wo 
die rechteckige Vorhalle liegt, ist mit Viertelst reifen eingezogen, in geistvollem Wider- 
spiel mit dem nac der Seefeite ausladenden elliptischen Saal. Die beiderseits verteilten 
Gemächer schmiegen sic in gefälligem Linienzug ineinander, der Raum ist aufs treffe

Das Seeschlosz (Ronrepos) bei Ludwigsburg

liebste ausgenützt. Don dieser Disposition erscheinen die wesentlichsten Merkmale schon 
in Za Suepières zweiter Sammlung von Entwürfen in einem »Plan d’un Belvédère 
projeté pour les jardins de Louisbourg«. Der dort gegebene Aufrißz dagegen hat 
säum etwas mit dem Seeschloßz gemein.

Formenreic und doc nicht überlaben bauen sich bie Fronten auf. Im Mittelteil 
ber Landseite tragen acht paarweise gekuppelte korinthische Säulen, bie brei Rundbogen- 
Öffnungen ber Vorhalle flankierend, ein schlichtes Sebäl mit Hauptgejims, über welchem 
sich noch ein Attifstoc erhebt; bie seitlichen Seile mit burchweg wagrechten Fensterstürzen 
enthalten über bem Erdgeschoß noch ein Mezzanin unb finb über bem hier baluftrierten 
Kranzgesims in Mansartform abgedeckt. Diese Anordnung setzt sich auf ber Seefeite 
an ben Rücklagen fort, nur ba^ anstatt ber Mezzaninfenster Aischen mit Büsten an- 
gebracht finb. Beherrschend aber tritt über ben Arkaden bes Unterbaues ber auf bie 
Serraffe mündende Kuppelfaal hervor. Auc hier brei Rundbogentüren zwischen Säulen- 
paaren; über bem Kranzgesims ein in ben Saalraum einbezogenes Oberlichtgeschoß unb 
eine schön geglieberte Kuppel mit Belvedere.
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An den einspringenden Ecken des Baues bergen vier Aischen die Steinfiguren der 
vier Jahreszeiten von Lejeune. Der Vertreter des Frühlings, ein ausruhender Satyr 
mit Flöte, ist einer berühmten Antike nachgebildet; es folgt ein nackter Schnitter mit Sichel, 
Bacchus mit hochgehaltener Craube, eine Schilfnymphe mit gesenkter, eingefrorener Urne. 
Gegenüber, auf den Ecken der Brustwehr, die Jahreszeiten in Kinderpaaren. Huf den 
Pfeilern der Freitreppe malerisch hingelagerte Aajaden.

Im Innern ist das Vestibül aufgeschmückt mit Säulen, Gesimsen und Verzierungen 
an den Bögen und in der Hohlkehle. Von der sonstigen Ausstattung bürste ausser 
einigen schönen Surporten von Suibal unb Harper nur noch Suibals mäszig großes 
Deckengemälde im Hauptsaal: Adonis verläßt Venus, um auf die Jagd zu eilen, aus 
ber Bauzeit herrühren. Der Saal selbst leibet an übertriebener Höhenentwicklung.

Unter Herzog Karl, ber in feinen Ludwigsburger Jahren als Landsit bie Solitübe 
bevorzugte unb sic späterhin nach Hohenheim zurückzog, würbe bas Seeschloßz vom Se- 
triebe bes Hoflebens nur flüchtig berührt; nicht lange bürsten bie beiben Sondoliere, welche 
ber Herrscher 1767 aus Venebig mitbrachte, mit ihren geheimnisvollen Fahrzeugen über 
bie klare Flut hingleiten. Dann lag bas „Seehaus" vergessen ba, gleich einem Zauber- 
schloß, bis es von König Friedric unter bem Kamen Monrepos zum Sommeraufenthalt 
erkoren, wohnlich eingerichtet unb mit weiteren Kunstwerken geschmückt worben ist

Freundliche Anlagen trennen vom Schloss bie beiben symmetrischen, weit abgerückten, 
vorne mit fallen versehenen Dienstgebäude. Aordwestlic bie etwas höher liegenbe Meierei 
mit schwerfälligem, in bas Dac reichcnbem portalaufbau. 3m Saal bes Hauptgebäudes 
ein kleines Deckenbild, Putten mit Blumengewinden in suibals Manier. 3m Hof ein 
Brunnen mit hohem Obelist als Sonnenuhr. Die Belebung ber Inseln unb bes Parkes mit 
Bauwerken aus bem „Englischen Sarten" in Hohenheim erfolgte erst unter König Friedrich.

Glücklicherweise kam ber 1787 erwogene plan nicht zur Ausführung, bas Seeschloßz 
nac Stuttgart10) in bie jetzigen Königlichen Anlagen zu verpflanzen.

* **

Solitübe

Huf einer Jagdfahrt kam Herzog Karl 1763 in einem nac Horben abfallenden 
Ausläufer bes Schönbuchs zwischen Stuttgart unb Leonberg an bie eine herrliche Aus- 
sicht gewährende Waldblößze „zu den fünf Eichen" unb erkannte mit gewohntem Scharf- 
blies bie Vorzüge dieser Örtlichkeit. Hier beschloß er ein Buen Retiro zu grünben, um, 
wie er sich einredete, „von bem Getümmel unb den Täuschungen ber Welt sich erholenb, 
Stunben ber Nlußze verleben zu sönnen". Über in ihm war seine Hnlagc zu einem 
Philosophen von Sanssouci; auch hieher sollten bie lauten Vergnügungen bes Hoflebens 
bringen. Unb doc müszte man ben Herzog als einen ungewöhnlichen Menschen gelten 
lassen, auch wenn er nichts ins Dasein gerufen hätte als diese S olitü b e in ihrer un- 
vergleichlichen tage, ein Schloß, bas für bie ganze Umgegend ein Zielpunkt geworben 
ist, bas bie Haturfchauer einsamer Walbgebiete mit bem Lebenshauc einer menschlichen 
Hnfieblung unterbricht unb vom Höhenrand auf bie fruchtbaren Schreite nieberfchaut als 
lichtes Hugc ber Landschaft.

Während von ben aus einer Wurzel hervorgewachsenen fünf Eichen brei, um bie 
sic ein erhöhter Platz zum Tanzen herzog, als Teil ber fünftigen Sartenanlage stehen 
blieben, würbe weithin „im Malmstall" ber Walb (250 Hektar) ausgerobet, alles ein- 
geebnet, man legte nach allen Seiten HUcen an unb schuf ben Fahrweg von bem gegen 
Zwei Stunbcn entfernten Stuttgart über ben Hasenberg zu einer Chaussee um. Mit ber
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Oberaufsicht über diese und die nachfolgenden Seschäfte und über „die auf der Solitüide 
in Arbeit stehenden Artisten" würbe der Obrist Jakob von Scheler betraut; er soll ein 
guter Zeichner unb Bauverständiger gewesen fein, ber nun „einen Bauplan um ben 
anbern machen mußzte", wobei indessen Architekten vom Sac mitsprachen. Die Aufsicht 
über bie planierungs- unb Gartenarbeiten lag feit 1765 bem späteren Intendanten 
Dionysius Seeger ob. Den Bauern des Leonberger Amtes würben Hunderte von Sron- 
fuhren auferlegt. Das erste Gebäude, zu welchem man ben Srund legte, war bas 
Schloß selbst, 496 Meter über bem Meer; es erhob sic 1763—1767.

Prospekt der Solitude
(Aus Hartmann, Schillers Jugendfreunde. Derlag der 3. 6. Cottaschen Buchhandlung Rachf., Stuttgart)

Es war ein schöpferischer Gebaute, bas nur eingeschossige Hauptgebäude auf einem 
massigen, weit auslabenben Unterbau gleichsam in Licht unb Luft schweben zu lassen. 
Ein italienischer Baumeister soll einst ausgerufen haben, dieses Schloss scheine nicht für 
Menschen, fonbern für Götter gemacht. Das im Notfall bewohnbare Erdgeschoß, von fallen 
mit rustizierten Arkaden umzogen, wirb in ber Mitte durchquert von einer luftigen Durch- 
fahrt, bie von ber Rückseite her einen Ausblick gewährt: ein schmaler Ausschnitt des 
Unterlandes verliert sich über bie Eürme von Ludwigsburg in buftige Fernen. Über 
bem nördlichen Bogen staub: Tranquillitati sacrum voluit Carolus; über bem süd- 
lichen: Moderatore Carolo desertam solitudinem labor improbus quadriennio vicit 
MDCCLXIII—MDCCLXVII, zwei Inschriften, welche bie ursprüngliche Absicht des 
Bauherrn unb bie Kürze ber Bauzeit betonen. Schöngeschweifte, bequeme Freitreppen, 
bic sic paarweise an die Langseiten legen, führen auf eine breite Cerrasse, bie gleich 
ben Aufgängen mit Baluftraben eingefaßt ist; sie ermöglicht einen unmittelbaren Zu- 
tritt zu sämtlichen Räumen bes länglichen, ziemlich schmalen Wohnbaues.
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Das Corps de Logis erhebt sic in reizvollem, mehrfach geschwungenem Amris. 
In der Mitte tritt überragend ein elliptischer, die ganze Breite einnehmender Kuppelbau 
hervor, gegliedert mit korinthischen Pilasterpaaren, zwischen welchen beiderseits drei 
Vogentüren, die mittlere mit reicher Portalbildung umrahmt, auf die Cerrasse gehen; 
über ihnen ovale Oberlichter. Eine Attika umranbet die slac gewölbte Kuppel, bereu 
Schieferdach mit vergoldetem Laubwer verziert war, während oben auf bem Belvedere 
eine Statue weithin Soldglanz verbreitete. Die in geraber Flucht ansetzenden Seitenteile, 
an ben Enden in Bogenlinien pavillonartig erweitert, haben Pilaster mit dorischem Se- 
bält, statt ber Fenster Flügeltüren, barüber Lünetten mit vergolbeten Relieftöpfen. Über 
bem Ganzen waltet bei weniger strengen Einzelformen berfelbe Seist wie am Seeschloßz.

Hauptsaal im Lustschloß Solitüde

Auc ber elliptische Hauptsaal, einst Speiscfaal, hat ein klassizistisches Öe- 
präge. Achtundzwanzig, meist paarweise gekuppelte korinthische Dreiviertelsäulen tragen 
ein glattes, an ben Hauptportalen vertropftes Gebält mit Zahnschnitt unb Konfolgefims. 
Darüber finb zwischen ben ovalen, mit geschwungenen Verdachungen in bie große Hohl- 
kehle eingreifenben Oberlichtern bie mit Girlanden überspannten Wandstrecken als Posta- 
mente behandelt, auf welchen in Stuc ausgeführte allegorische Figurengruppen ruhen, 
während über ben „Ochsenaugen" Trophäen angebracht finb, in ber Querachse überbies 
je ein von Genien gehaltener Schild mit Herzog Karls Monogramm. 3n ber Stuck- 
betoration finb noch Anklänge an bas Rokoko. Die scheinbar durchbrochene Hobltehle 
ist in ben faffettenartigen gelbem mit schwebenden kleinen Genien bemalt. Obenhin 
spannt sic ein grosses Deckengemälde von Suibal, welches in reicher, nur etwas zer 
ftreuter Komposition ben segensvollen Einfluß ber Künste darstellt: um bie Architektur 
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mit dem plan ber Solitüde gruppieren sic die übrigen Künste, ferner Ceres, Bacchus 
unb anbere gestalten; bcn Krieg sieht man gefesselt. Der ganze Saal ist von fürstlichem 
Sestglanz durchwaltet.

In ben übrigen Räumen, bie sic östlic unb westlich in trefflicher Anordnung 
aneinanderreihen, hat sic in unverfälschter Einheitlichkeit erhalten, was sonst in unseren 
Schlössern nur noc vereinzelt zu treffen ist: eine Rof of obeforation mit all bem 
verschlungenen, vergolbeten Rahmen- unb Rankenwert, ben Zierleisten unb Füllungen, 
ben Kartuschen unb Arabesken. Östlic ber Dersammlungs- ober Spielsaal mit hohen 
Wandspiegeln unb Lüstern, bann das Nu fit zimmer, mit Emblemen der Conkunst ge- 
schmückt, unb vier Kabinette. Auf ber anbern Seite folgt auf ein Empfangszimmer mit 
einem ausgezeichneten Bildnis Herzog Karls bas dämmrige, nur durc schwaches Ober- 
licht erhellte, mit buntem, poliertem Sipsmarmor ausgekleidete Marmorsälchen; über ben 
Kaminen waren zwei Mlarmorwerke von Lejeune eingelassen, bie prächtig eingelegte Holz- 
arbeit des Fuszbodens ist ein Rest ber einst alle Räume bes Schlosses zierenden Holz- 
mofaifböben. 11) Zwischen zwei Säulen münbet dieser Marmorsaal in bas lichte, ovale 
Blumenzimmer am Westende bes Baues, mit reich vergolbeten Ranken unb Sewinden 
an ben Wänden unb ber Hohlkehle unb einem kleinen Plafondgemälde: Flora. Einen 
ber anschlieszenden Eckräume nimmt bas Schlafzimmer ein, wo bas Bett an Decke unb 
Vorhängen mit Seidenstickereien fast überlaben ist; ben anbern ein Schreibzimmer unb 
ein bohnenförmig geschweiftes Kabinett mit hohen, vergolbeten, von Basen unb Drei- 
fü^en bekrönten Schränken, bie ehemalige Bibliothek. Von ber sonstigen Einrichtung 
bes Schlosses sieht man noc glänzende Kronleuchter unb Konsoltische mit Belag von 
Göttinger Banbmarmor.

Als bas Schloß vor einer Reihe von Jahren aufgefrischt unb von Baurat Landauer 
mit neuen Fundamenten unterfangen murde, entdeckte man in bem ovalen Semac unter 
bem Blumenzimmer eine Wandverkleidung, in italienischer Stuckintarsia mit Pflanzen; 
motiven; in einem alten Inventar heiszt es: „duf bem Srund auf Peking Art marmoriert".

Der Platz vor bem in behaglicher Breite sic ausdehnenden Bau war im Halbkreis 
nac Korben abgegrenzt durc eine steinerne Einfassung mit 24 großen mythologischen 
Stanbbilbern aus Gips, welche noc 1807 halbzerfallen Zu sehen waren; reich verzierte 
Basen sollen von hier durch König Friedrich in bie Ludwigsburger Schloszanlagen ver- 
setzt worben sein. Die in bem alten Prospekt angebrachten Rossebändiger finb vielleicht 
nur eine Zutat bes Malers. Auc bie Kaskaden, welche zwischen Baumreifen über bas 
abfallende Gelände hinabrauschen sollten, bürsten wegen Wassermangels mehr in ber 
Idee als in Wirklichkeit bestauben haben.

Daß La Öuépière ber Schöpfer bes Schlosses Solitübe war, scheint noc am 
Ende bes 18. Jahrhunderts niemanb bezweifelt zu haben; in Kicolais Reisebeschreibung 
wirb es ausdrücklich bemerkt. Erst unter ber Königsherrschaft tauest bie Aachricht 
auf, ben plan zum Schloß habe „ein gewisser Weyhing gemacht, ber, soviel besannt, 
Kammerbiener bei bem Herzog war".12) Diese bann auc in bie amtliche Beschreibung 
bes Oberamts Leonberg (1852) übergegangene Angabe sann nicht aus ber Luft gegriffen 
fein; aber ebensowenig verdient sie vollen Stauben. Über jene rätselhafte Persönlichkeit 
— auffallenb bleibt ber wiederholte Umschwung in ber Lebensstellung — habe ic vor 
fünfzehn Jahren eingehende Erhebungen gemacht.13) Johann Friedrich Weyhing, 
ber nebst feinem Bater schon beim Bau bes Residenzschlosses erwähnt ist, würbe in 
Stuttgart am 1. August 1716 getauft. Den Beruf seines Daters ergreifenb strebte er 
balb über bas Handwerksmäszige hinaus. Wie ic aus ben Residenzbauakten feststellen 
tonnte, erlernte er 1738—1741 bie Architektur bei bem berühmten Saetano Chiaveri, ber 
bamals gerabc bie katholische Hofkirche Zu Dresden schuf. Einige Jahre später wirb 
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Weyhing Bauunternehmer beim Schloß in Stuttgart, 1747—1754, seit 1751 mit dem 
Eitel Bauinspektor.

Dagegen erscheint er 1758 auf einmal als herzoglicher Kammerdiener, bann als 
Schloßztastellan zu Ludwigsburg bis 1766. 3n biefer Stellung hatte Weyhing bas von 
Herzog Christoph auf einer Felszunge angelegte Jagdschloß 8 ras enec bei Münsingen 
unter Beseitigung bes Borbaues zu erweitern, 1760—1764, wobei noc ein Werkmeister 
Zardenschläger genannt wirb. Mit Hast würbe bas Bauwesen betrieben; „bas neue

Schloß, vom alten nur durc 

Blumenzimmer im Lustschloß Solitüde
(Aus „Miet, Baroc, Kototo und £ouis XVI. aus Scbmaben u. d. Schweiz")

einen Hof getrennt, staub 
hart am Rande bes Berges. 
Es war einstöckig, nur leicht 
aus Holz gebaut, mit zwei 
Flügeln unb zwei Sürmen. 
Marställe, Billardzimmer unb 
Dienstwohnungen umgaben 
es, auf bem überwölbten 
Schloszgraben entftanb eine 
mit Fresken geschmückte Ka- 
pelle. Schöne Anlagen unb 
Särten würben auf ber 
rauhen Höhe geschaffen." 
Das kleine, im Sommer 17 63 
errichtete Opernhaus über- 
trug man 1808 nach Mion- 
repos, nachdem die übrigen 
Bauten meist schon 1798 ab: 
gebrochen waren.

In ben 1760er Jahren 
würbe auc bei bem bis auf 
Eberhard im Bart zurück- 
gehenben Jagdschlößzchen auf 
bem Einsiedel O. A. Cü- 
bingen wieber gebaut; wohl 
erst später ein Lustschloßz. 
Ob Weyhing an biefen auc 
wieber eingegangenen Bau- 
ten beteiligt war, steht da- 
hin. Man tonnte auch an 
Fischer beuten. In einer ge- 
tuschten Federzeichnung im 
Besitz von Oberbaurat Frei- 

hcrrn v. Seeger ist uns ber Aufrißz bes Schlosses erhalten: „Einsiedel, Elévation du 
Château neuf.“ Inmitten ber Sassade tritt ein Kuppelbau hervor mit Rundbogen: 
Öffnungen unb rechteckigen Oberlichtern. Die Seitenteile haben außer bem Erdgeschoß 
Mansarden.

Don 1768 an finbet sic in Baden-Durlachschen Diensten zu Karlsruhe ein Rech- 
nungsrat Johann Friedrich Weyhing, ber feit 1769 auc als Mitglied ber bortigen 
Schloßzbaudeputation, feit 1771 mit bem Beisatz „Baumeister" erscheint. Er erlag am 
17. Juli 1781 außerhalb ber Stabt einem Schlagflußz, „alt 64 Jahre weniger 14 Eage"
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Aus diesem Eintrag ergibt sic die Identität des Karlsruher mit dem Stuttgarter 
Weyhing.14) Er hat an der inneren Ausstattung des Residenzschlosses zu Karlsruhe, 
die sic bis 1775 hinzog, mitgewirkt.

Huf der Solitüde bürste Weyhings Wert ber Wohnbau fein, insbesondere bie hof- 
tapelle, bereu Architektur auf einen italienisch geschulten Meister hinweist. Hinter dem 
Schlosse ziehen sic nämlic in angemessenem Hbftanb bogenförmig zwei mäßzig hohe 
Gebäude mit Mansartdächern hin, je mit einem hakenförmig nac rückwärts angesetzten 
Flügel. Es ist ber einst für ben Hofstaat bestimmte sogenannte Kavalierbau, jetzt 
Wirtschaftsgebäude, unb ber 
„Officenbau". 3n jenem 
pflegte ber Herzog selbst, ber 
das Schlosz nur bei festlichen 
Gelegenheiten benützte, bie 
Räume bes Hauptgeschosses 
gegen Osten zu bewohnen.

Dort stöszt rückwärts 
bie auszen ganz schmucklose 
ehemalige katholische Hof- 
kapelle an. Sie wurde 1896 
wieder aufgefrischt. Es ist 
ein faalartiger, 21,5 Meter 
langer, 11 Meter breiter, 
7,5 Meter hoher, auf beiben 
tangfeiten durch hohe Fen- 
fter erhellter Kaum, archi- 
tektonisc wohl ausgestaltet 
unb mit feiner, mannig- 
faltiger Stuckarbeit belebt. 
Den flac verzierten Wand- 
pilaftern auf hohen Anter- 
sätzen entsprechen Säulen- 
paare, in ben Ecken je zwei, 
an ben tangfeiten je fünf, 
mit korinthisierenden Kapi- 
täten unb teilweise vertropf; 
ten unb gebogenen Architra- 
ven unb Sesimsen. Darüber 
trefflic modellierte Truppen 
von Engelskindern mit ben 
Leidenswerkzeugen unb an- 
bereu Emblemen. Über unb 

Hoffapelle auf ber Solitüde
(Aus „Kick, Barock, Rokoko und Louis xvi. aus Schwaben u. d. Schweiz")

neben ben Fenstern Medaillons mit tleinen Engelsköpfen. Das Spiegelgewölbe ist teil- 
weife fassettiert, teilweise glatt mit Flachreliefs von Engeln, welche bie Bundeslade 
unb ben golbenen Leuchter tragen. Die Mitte ziert, in ursprünglicher Sarbenfrische 
leuchtend, ein grosses, ovales Ölgemälde: bie Auferstehung Christi. In maje- 
statischer Haltung schwingt er sic himmelan, währenb unten ein Engel ben Srabdeckel 
emporhält unb bie Solbaten fliehen ober eben aufgescheucht werben. Das großzügige 
Bild ist bezeichnet: N. Guibal Lunevillanus pinx: 1766. — Der Altar von Sips- 
marmor mit vergolbetem Tabernakel unb Ornamenten fam 1829 in bie katholische Schloss 
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kirche zu Ludwigsburg. Caufstein und Weihwasserbecken mit originellen Engelkindern. 
Einst waren 16 Kirchenstühle von Eichenholz vorhanden, die vier vorderen trugen des 
Herzogs Monogramm samt Fürstenhut in Bildhauerarbeit.

Als besondere Sauglieder greifen an den Schmalseiten auf Konsolträgern der 
Musikchor und der Sürstenstand in den Kaum ein. Der letztere wölbt sic vor mit drei 
Korbbogenöffnungen; über der mittleren eine Kartusche mit den beiden verschlungenen 
C Herzog „Carls". 3m Innern des Sürstenstandes ein kleines Deckengemälde auf Lein- 
wand von Suibal: Die Andacht. Ein zweites, Moses mit den Sesetzestafeln, im recht- 
eckigen Dorraum. Dieser hat eine Wandgliederung mittels gekuppelter, ionisierender 
Säulen, in den Zwischenfeldern reihend frische Stuckverzierungen, Blumenkelche und an 
Sandwert befestigte Musikinstrumente. Hier würben zwei tastbare Arbeiten aufbewahrt, 
welche Papst Pius VI. 1775 dem Herzog zum Seschent gemacht hatte: ein Ecce Homo 
in Mosaik und als Segenstück ein Sobelin, bie heilige Jungfrau, in Rahmen von ver- 
golbeter Bronze mit getriebener Arbeit, oben zwei silberne Engel mit Sirlanden unb 
das Wappen des Papstes — später in ber katholischen Hofkapelle zu Ludwigsburg, jetzt 
in ber K. Staatsfammlung vaterländischer Altertümer.

In bem halbrunden Seil bes Kavalierbaues befanben sic bie Sesellschaftsräume 
(appartements d’assemblée), befonbers ber großze Speisesaal, beffen Stuffaturen, Kar- 
tuschen unb Putten jetzt leiber start übertüncht finb. Er enthielt 8 ovale Spiegel, 
12 vergolbete Postamente mit „Kindlein", 12 Köpfe römischer Kaiser auf runben Pojta- 
menten; die Kaiserbüsten Ditellius aus weitem unb schwarzem, Situs aus weitem unb 
rotem Marmor, jetzt im Residenzschloßz zu Stuttgart, unb eine 6 Fuß hohe Ceres von 
schwarzem Marmor von bem Silbhauer Beyer, nun burch eine Sipsfigur ersetzt. Daran 
schlossen sic brei weitere Gesellschaftszimmer, dahinter ein Sang mit Surporten. Eine 
gedeckte Verbindung führte hinüber zum Officenbau mit Küche unb Konbitorei, dahinter 
eine lange Salerie nach bem 1765 burch Werfmeifter Etel errichteten Komödienbau, in 
bem nichts Semertenswertes mehr erhalten ist. 3n ber Verlängerung ber Vorderfront 
bes Kavalier- unb Officenbaues würben in gleichfalls einwärts gekrümmter Linie je zehn 
Heine, fast würfelförmige Pavillons errichtet unb burch brückenartige bedeckte Sänge ver- 
bunben; die meist noch vorhandenen Häuschen enthielten einen Sommerfpeifes aal, einen 
Sillarbfaal, Küchen, Dienstwohnungen.

Um biefen Kern her entstauben balb in weiter Ausdehnung anbere, jetzt meist 
verfchwunbene Sauten unb Anlagen. Im Jahr 1772 waren auf ber Solitübe unter 
Schelers Oberleitung beschäftigt: Obristwachtmeister Agricola, Kabinettsbeffinateur 
Fischer, Bauinspektor Glaser, bie Hofwerkmeister Bernlacher unb Etzel; ferner folgenbe 
Künstler: Salerieinspektor Suibal, Hofmaler Harper unb Hoffigurist Lejeune, bie Hoi- 
bildhauer Sauer unb Sinber, bie Silbhauer Heu unb Hornung, ber Hofstukkator Sonnen- 
schein, bie Maler Schleehauf unb Norf, endlich eine Anzahl Kunst- unb Bauhandwerker, 

wie ber Hoflackier Suslin, bie Hofvergolder Sribel unb Heideloff, ber Hofziseleur Bouzon, 
ber Fondeur Heu, ber Hofschreiner Siegler, ber Hofmaurer Barth.

Auf ber Solitübe hat auc La Suépières bevorzugter Schüler Proben feines 
Könnens abgelegt, welcher in ben letzten Jahrzehnten von Herzog Karls Regierung an 
die Spitze bes Sauwefens trat, Reinhard Ferdinand Heinrich Fischer. Seboren 
in Stuttgart am 18. Juni 1746, kam er nach dem Code seines Vaters, eines herzog- 
liehen Küchenmeisters, bann Hofkammerrats (+ 1753), zunächst in bas Symnajium, 
bann auf zwei Jahre zu bem Hofbildhauer Wilhelm Beyer unb ebenfolang zu Suibal 
in bie Lehre. Daneben besuchte er bie Académie des arts unb hörte Miathematit bei 
Professor Clemm. Als Lebensberuf hatte er bie Architektur erwählt, in welche ihn La 
Suepière einführte. Der Sau bes Residenzschlosses gab ihm Selegenheit zu theoretischer 
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u ..8 praktischer Ausbildung. So sehr ihn diese Verwendung einerseits förderte, eine 
geistige Beherrschung des weiten Gebiets der Architektur tonnte er dabei nicht bapon: 
tragen. Statt ihn nun zur Erweiterung feines Tejichtskreises , zur Vertiefung seines 
Schaffens wie andere angehende Künstler nac Paris und Italien zu schicken, verwendete 
der Herzog feit La Suepières Abgang den bebenden jungen mann allzufrüh selbständig oder, wenn man so sagen darf, als gefügiges Wertzeug zur Ausführung allerhöchiter 
Ideen. Dies hat Fischer, den urteilslose 3eitgenoffen auf Sa Suepières Kosten in 
den Himmel erhoben, zeitlebens empfunden.

Bereits 1764 wurde Fischer herzoglicher Baubeffinateur. Als 5er30g Karl sich 
zum Karneval von 1767 nac Venedig begab unb bort ein halbes Schr Jubrachte, 
fiesz er sic durch Fischer „nac feinem eigenen feinen Seschmac ein Kasino bei 
S. Geronimo anlegen" unb ausftatten. Die Kcpublif steuerte dazu einen toftbaren 
Spiegel aus ber gabrif von Briati als Ehrengeschenk bei. In dem gleichfalls für ben 
Herzog gemieteten Landgut Marocco ber Familie Barbarigo — nicht auf ber niel 
murano, fonbern vier Stunben von Venebig an ber mit Villen besetzten Brenta, ber 
Hauptverkehrsader nac Padua — hatte Sicher Sartenanlagen unb Einrichtungen im 
Gebäude zu machen. Bekanntlich würbe ber Herzog bamals venezianischer Aobile, ver- 
liefz aber bie allzu gastliche Lagunenstadt mit Schulden. Als Andenken blieb ihm ein 
plan von Venebig in erhabener Arbeit, Seffent des Grossen Kates ber Kepublif, ber 
„in einem schönen unb grossen Saal auf ber Solitube ausgestellt wurde .

Aac der Heimkehr berief ber Herzog am 20. Juli 1767 „den Baubeffinateur 
Fischer mit einem Gulden Koftgelb täglic unb einem Adjuto von 200 Dulden" auf bie 
Solitübe, um bei ber Vollenbung des Schlosses mitzuwirken.

Balb barauf, 1768, hatte dieser bas Bagbfchlößzchen beim Bärenfee nebst den 
bortigen Parkanlagen auszuführen. Zur Solitübe gehörte schon damals ein Wilbpart, 
in bem zahme weisse Hirsche unb Damwild gehalten würben. Ein Slintenjchuß war bas 
Zeichen, das sie zur Fütterung versammelte. In tiefer Waldeinsamkeit bliest über ben 
in weiche Uferhöhen gebetteten Bärenfee bas Schlößchen: auf einem Unterbau mit Cerrojse, 
bie vorn unb rückwärts durch Freitreppen zugänglich ist, ein mäßzig grosser Saal mit 
etlichen Kabinetten. Das Müdere des einstockigen Sebäudes war mit Eichenrinde ver: 
kleidet. Huf ber Vorberfette am Susze ber Ereppe stehen auf hohen Postamenten zwei 
überlebensgrosse Bären. — Ferner entwarf Fischer auf ber Solitübe Pläne zum „Zangen 
Stall", bem Reithaus, ber Kirche, bem „Fünf-Eichenhaus" unb namentlich zulTt &or- 
beerfaal.

Hm 8. Januar 1770 würbe er als herzoglicher Kabinetts^effinateur mit 400 Bulben 
Besoldung rückwirkend bis 1767 förmlich in Dienst genommen. Zugleich erhielt er bie 
Erlaubnis, wenn er auf ber Solitübe entbehrlich fei, „zu feiner mehreren Habilitierung 
in feinem Metier auf eine Zeitlang unter Sortbezug seiner Sage auf Keifen sic 3" be- 
geben". Dieser Sal trat aber nicht ein, obwohl er am 28. Februar 1772 bie Bitte, 
reifen zu bürfen, wiederholte. Hm 15. März 1771 wirb er auc als Lehrer ber Bau? 
tunst an ber in ber Bildung begriffenenen Akademie angeftellt. Hm 20. April 1773 
erhielt er bas patent als Premiers e u t n a n t bei ber Hrtillerie unb herzoglicher Archi- 
test, unb heiratete im Herbst Juliana Charlotte Bilfinger, bie Eochter eines Stutt
garter Kegierungsrates.

Im besten Lichte zeigt sic Fischers Können an bem spätestens 1771 vollendeten 
Sor beerfaal. Seiber nur in Holzkonstruktion ausgeführt, würbe bas Sebäude 1796 
von ben Franzosen verwüstet unb 1809 vollends abgebrochen. Doc ist es im Hrunb- 
rift, Hufrifs und Durchschnitt wiedergegeben in einem seltenen Kupferstich von dem Karls- 
schüler Balleis, auf bem sic Fischer ausdrücklich als Baumeister nennt. Diese Abbildung 
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würbe auf meinen Antrag im Alarbacher Schillerbuc 1905 zum erstenmal allgemein zu- 
gänglic gemacht.

Es war ein langgestreckter breiteiliger Fests aalbau, bis zu 400 Fusz lang, 60 Susz 
breit, freistehend im Süden des Schlosses in bcn vielbewunderten Sartenanlagen. Der 
beherrschende, auszen säulengeschmückte unb kuppelgekrönte Mittelbau mit feinen großen 
Rundbogenöffnungen unb Oberlichtern enthielt ben reich verzierten Hauptsaal mit Wand- 
faulen unb allegorischen Figuren, Stuckornamenten unb Spiegeln. Zwischen Gruppen 
von je vier gekuppelten Säulen führten offene Durchgänge nac zwei Alebensälen. Den 
Hauptschmuc bilbcten Deckengemälde, im ganzen 9, größtenteils von Suibals Meister- 
hand, einiges von Harper. Unter bem gleichen Dac zeigt ber plan einen „Apollo- 
tempel" mit boppelter elliptisch umlaufenber Säulenreihe unb Musikgalerie. 15)

„Ein wahres Paradies" war ber nac französischer Weise angelegte 9 Morgen 
große, bis weithin an bie Stuttgarter Allee reichende Schloß garten mit ben mannig- 
faltigsten künstlichen Anpflanzungen, Statuen, Hermen unb Dafen. Da gab es im Westen 
vor bem Lorbeersaal einen Lorbeer- unb geigengarten, dahinter ein Kofenparterrc, einen 
Schneckenweg, ein Vogelhaus; ostwärts einen Blumengarten, Orangeriegarten mit über 
1000 Stämmen in langen Alleen; ein grünes Theater aus geschnittenem Busch- unb 
Heckenwert mit parterre, Logen, Orchester unb Bühnenräumen, bas Sanze umschloß 
ein bedeckter Sang. Daneben betrat man ben „großen Salon", ben Irrgarten, Spiel- 
pläße unb bie denkwürdige Stätte „zu ben fünf Eichen". Doqügliche Hufmerffamfeit 
verdiente bas chinesische Haus, auf beffen Kuppel eine Figur einen mit vielen 
harmonisch gestimmten Slöckchen begangenen Sonnenschirm hielt. Innen befanb sic 
ein kleiner runber Kuppelfaal, ganz auf chinesische Art ausgeziert, zwischen bcn genftern 
mit gemalten Figuren, über ben Düren mit 6 „chinesischen" Landschaften von Harper, 
außerbem eine Junobüste aus weißem unb eine Cybelebüste aus schwarzem Marmor; 
außen herum Zimmerchen mit chinesischen Capeten. gußböben unb Kamine waren von 
inländischem buntem Marmor, gür biefes Haus bürsten bie chinesischen Porzellanfiguren 
ber Ludwigsburger Manufaktur ursprünglich bestimmt gewesen sein. Endlich gab es 
noc Gartenhäuser für bcn Herzog unb Franziska von Hohenheim unb ein großes 
elliptisches Bassin mit Jnsel-Pavillon. Diese Stelle bezeichnet heute noch ein kleiner See.

Hm anbern Ende bes Schloszgartens gegen bie Leonberger Straße hin lag im 
Hintergrund eine Baumschule, an welcher feit 1775 Schillers Dater wirkte, ber als Pomo- 
loge unb Dorftanb ber Hofgärtnerei auf bie Solitübe berufen war. Davor staub ein 
Reithaus von Fischer unb ber 900 guß lange, massive Marstall, ber nach Fischers 
plan unter v. Schelers Leitung errichtet würbe; über ber Witte eine Kuppel mit zwei 
lebensgroßen pferben in Gips. „Übrigens würben vorläufig nur zwei Seiten bes Recht- 
ecks mit Kaum für 378 (!) Pferde eingerichtet. HUc Futtertröge waren von Stein; 
über jedem Staub trug ein Hirschkopf im Maul ein grünes Blatt mit bem Kamen bes 
Pferbes. In ber Witte bes Stalles befanb sic ein ,Salon' mit vier laufenden Brunnen; 
Figuren sprinten bas Wasser aus bem Wunb in ein Bassin, bas als Tränke biente."16) 
König Friedric hat bcn Warftall 1805 in vereinfachter Gestalt nac Stuttgart versetzt.

Aordöstlic vom Schloß an ber Stuttgarter Allee steht noch ein langes Gebäube 
mit Wanfarben über bem Erdgeschoß, bis vor kurzem Oberförsterei; anfangs für bie 
herzogliche Suite bestimmt, soll es bann von Schillers Eltern bewohnt worben fein. 
Hier begann ein großer, außen herum mit Orangenbäumchen besetzter Rasenplatz, in 
beffen Witte sich auf hohem Gestell ein wohlgctroffcnes Keiterftanbbilb bes Herzogs aus 
vergolbetem Gips erhob, bas später durc bie Franzosen zerstört würbe, „um bas baran 
befindliche Eisen zu rauben". 3m Hintergrunde würbe ber Platz seit 1775 abgeschlossen 
durc bie zwischen zwei Orangeriehäuser gestellte evangelische Kirche. Dieser von 
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Fischer entworfene Bau, an der Vorderseite unten reich gegliedert durch Vorsprünge 
mit korinthischen Säulen, dagegen flau und nüchtern im seltsam verschachtelten Oberteil 
mit dürftiger Surmanlage, steht feit 1811 als St. Eberhardskirche in Stuttgart. Inneres 
dreischiffig mit ionischen Säulen, zwischen denen in die flachgedeckten Abseiten Emporen 
mit Balustruden eingebaut sind. Das breite Mittelschiff wölbt sic über einem Konsol- 
gefimfe in fassettierter Flachtonne auf. Die Chorapsis würbe erst in Stuttgart beige
fügt. — Der Breite nac reichte ber Denkmalsplat bis an bas jetzige Schafhaus, vor 
welchem an ber Allee eine Herberge staub.

Don ba aus erftreefte sic bis zu bem Punkt, wo die Stuttgarter Allee in stumpfem 
Winkel abbiegt, eine unregelmäßig einen Hof umschlieszende Sebäudegruppe, welche an- 
fangs zu Gewächshäusern bestimmt war. Sie würbe feit 1770 für bas Militärische 
Waisenhaus unb die 1773 baraus hervorgegangene Militärakademie eingerichtet. 
Die Schlaf- unb Lehrsäle ber Akademie waren einfach gehalten, bagegen wirb ber am 
Stiftungstag 1773, 14. Dezember, eingeweißte große, schön verzierte Speifefaal hervor- 
gehoben, in welchem „diejenigen gefrönten Häupter von Alexander bem Großen an, die 
sic um bie Wissenschaften verdient gemacht, in 14 Brustbildern ausgestellt waren". Zu 
Festlichkeiten, befonbers zu ber Preisverteilung am Jahresfest, bürste bie Akademie ben 
Lorbeersaal benutzen, wo Schiller an jenem 14. Dezember 1773 für befonbere Leistungen 
im Griechischen feine erste Preismedaille erhielt.

Ein neues, regelmäßiges Akademiegebäude mit brei Höfen, zu welchem weiter nord- 
östlich am 26. April 1772 mit großem Pomp in Anwesenheit hoher Herrschaften, ber 
fremben Gesandten unb einer Abordnung ber Cübinger Universität ber Srundstein ge- 
legt unb bas unter bem Obristwachtmeister Agricola unb bem Kabinettsdessinateur Fischer 
von ben Hofwerkmeistern Vernlacher unb Etzel aufgerichtet werben sollte, blieb unaus
geführt wegen ber 1775 erfolgten Verlegung ber Akademie nac Stuttgart.17) Die ehe- 
malige Sesamtanlage bort oben ersieht man aus bem großen Topographischen 
plan ber Solitübe, ausgenommen von Hauptmann Fischer 1777, in Kupfer 
gestochen von S. 8. Abel 1784.

Mit bem Wegzug bes Hofes unb ber Akademie erreichte nun bie eigentliche Slanz- 
zeit ber Solitübe ihr Ende. In ben letzten Jahren hatten über 800 Personen diese 
„Einsamkeit" bevölfert; auf ber nac Ludwigsburg angelegten schnurgeraden Straße 
war ber Herzog sehr häufig herübergekommen. Srosze Feste in ber Dauer von Wochen 
hatte bie Solitübe 1770 beim Besuc ber Familie Churn unb Caris gesehen, auch 1775, 
bei ber Anwesenheit bes Erzherzogs Marimilian. Die letzten Strahlen höfischen Slanzes 
fielen auf sie zu Ehren bes russischen Sroßfürftcnpaares. Am 22. September 1782 
würbe nach Einbruch ber Dunkelheit bas Schloß samt Nebengebäuden unb Alleen „mit 
90 000 Lampen" feenhaft beleuchtet; in jener Aacht, wo Friedrich Schiller mit feinem 
Freund, ben Richtweg vom Bergfchloß nach Lubwigsburg in einsamer Fahrt auf ber 
Heerstrasze kreuzend, einen Abschiedsblick nac bem Elternhaus bort oben fanbte, ber 
Arme, vor bem eine brangvolle Zukunft lag.

*

Stuttgart in der Spätzeit Herzog Karls
Der Erbvergleic von 1770, bie Sründung ber Militärakademie, Karls Neigung 

zu Franziska leiten bie würbigere, sparsamere, aber auch zunächst für bie Kunst weniger 
ergiebige Spätreif seiner langen Regierung ein. Das Zeitalter ber Aufklärung war 
angebrochen; soziale, pädagogische, ökonomische Interessen ftanben im Dorbergrunb. 
Durc bas Manifest an seinem 50. Geburtstag besiegelte Karl feine Umkehr. Als Über
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gangsfrist können die Sahre bis 1775 gelten, bis zur Aufgabe der Hofhaltung in 

Ludwigsburg und auf der Solitüde.
Stuttgart hatte sic schon 1767 bemüht durc ein Seldgeschent den Herrscher zur 

Rückkehr zu bewegen. Und als er 1768 damit umging, ein Lujthaus auf der Höhe des 
Hasenbergs zu erbauen, trat die Stabt nicht nur den plat ab, sondern ließ sich $ 
4300 Gulden tosten, ihn herzurichten unb die Wege zu verbessern; alles umsonst.18) 
Aoc sieben Jahre später, am 7. März 1775, erwartete bie Bürgerschaft ben aus Italien 
heimkehrenden Sandesherrn vergebens; er stieg auf ber Solitübe ab.

Triumphbogen für Herzog Karl 1775
(Lac einer Cuschzeichnung im Besitze von Hauptmann Hans Winter in Stuttgart)

Zum Willkomm war vor dem Fürstenhaus, an ber Einmündung des Troßen Stabens 
in ben Schloßzbezict, ein Triumphbogen errichtet, wozu ianboberbauinfpettor Troß 
einen Entwurf in römisch-dorischem Stil geliefert hatte — welche Wandlung feit 1748 
(S. 63)! tiefes Schaustück hätte in massiver Ausführung als wirkungsvoller Abschluß 
ber Königstraßze eine bauernbe Zierde ber Stabt gebilbet; man bente nur an bie etwa 
gleichzeitige Eriumphpforte in ber Maria Cherejia-Straßze zu Innsbruck.

Der Landesherr sah aber doc ein, baf? er feine Akademie nur in bei Stabt 
vollends zur Blüte bringen sönne. Am 10. März 1775 erschien er unb besichtigte bas 
Herrenhaus am Markt, bas er zur Aufnahme ber Ludwigsburger Bibliothet einzurichten 
befahl, bann ben Kajernenbau hinter dem Residenzichloßz, wo er nach entsprechender 
Erweiterung unb Veränderung im Innern bie Akademie unterzubringen gedachte. Erft 
nachdem bie Stabt hiezu 20 000 Gulden, nebenbei noch 43 Eichen für ben Schlosbau 
bewilligt hatte, verpflichtete er sich am 31. Suli durc einen schriftlichen Bevers, noch 
im laufenben Jahr mit bem Hof unb einem Teil bes Militärs nach Stuttgart zu ziehen.
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Der Hofarchitekt Fischer hatte 1775 das Alte Schlosz wieder wohnlich einzurichten. 
Damals würben auc die Galerien im Hof erneuert unb vermutlich die jetzigen Se- 
länber eingesetzt. Die katholische Kapelle verlegte man wegen bet vielen bei Hof an- 
gestellten Katholiken aus bem Rittersaal in ben großen Saal gegenüber ber Kanzlei. 
Ein anderer Teil bes Sebäudes beherbergte 1775—1787 die École des demoiselles. 
Staubigen Aufenthalt in Stuttgart nahm ber Herzog auc jetzt nicht; er zog bas un- 
gezwungene Leben auf feinem neuen Landsit Hohenheim vor. Als Abfteigquartier in 
Stuttgart musste Fischer 1779, weil bem von ber Sicht heimgesuchten Fürsten bas Creppen- 
steigen schwer fiel, einige Räume im Stadtflügel bes Residenzschlosses in Staub setzen, bic 
späteren Oldenburger Zimmer, wo man noc einen Teil ber alten Einrichtung sieht, nament- 
lieh reichgeschnitzte unb vergolbete Konsoltische unb grosse Ludwigsburger Prachtvasen.

Die Umgestaltung bes Schlofsnebengebäubes für die Ufabcmie beschäftigte fünf 
Monate lang 680 Handwerksleute. Wohl nur im Innern verändert würben die älteren 
Bestandteile: ber Hauptbau mit seinem vorftehenben Mittelteil an ber heutigen Aleckar- 
strafe unb bic beiden, mit Reihen von 35 Fenstern gegen 400 Fuß langen Flügel, vor 
bereu Stirnseite die quer gelagerten Pavillons auc mit bem Schloss verbunben würben. 
Die beiben mit ben innern Flügeln parallelen Nebengebäude aus Fachwerk würben 
nun als Aufsenflügcl in bic Sesamtanlage einbezogen, inbem man sie mittels Quertrakten 

- Avantkorps — an bie Rücklagen bes Mittelbaues anschloßz; ihr vorberes Ende besam 
hakenförmige Vorsprünge nach innen zu. Die ganze Sebäudegruppe, 635 Fuß tief unb 
486 Fusz breit, umschloß nun mit zwei Dollgeschossen unb einem Mansardenstoc brei 
Höfe. Der Haupteingang im mittleren Hof würbe 1780 mit einem dorischen Portikus 
versehen. Zeitgenossen rühmen an ber Akademie „ernsthafte Simplizität". Die Er- 
gänzungsbauten sind aussen völlig schmucklos, doc wirb bas denkwürdige Institut, in 
welchem so viele hervorragende Männer, in erster Linie Schiller unb Dannecker, ihrem 
Ruhm entgegenwuchsen, als Sanzes leicht unterschätzt; es ist unstreitig eine wohl- 
gegliebertc Baumasse.

Im Innern enthält ober enthielt bic Akademie gar manchen reich geschmückten 
Raum. Im Mittelbau lag ber jetzt in bic Schloszwache verbaute Prüfungssaal mit 
abgeschrägten Ecken; durc 36 freistehend gekuppelte dorische Säulen war eine Art 
Umgang gebilbet. An ben Wänden sah man in verschiedenen Füllungen bie Embleme 
ber Wissenschaften unb Künste, an ben Schmalseiten in je einer Alische bie Statue bes 
Stifters unb „die Belohnungen bes Fleiszes". Der entsprechende Hauptraum barüber, 
jetzt Atelier für Dekorationsmalerei, mit hohen korinthischen Wandpilastern geziert und 
auf brei Seiten mit Galerien auf Säulen versehen, biente zu Schillers Zeit als Akademie- 
kirche, feit ber hier am 11. Februar 1782 erfolgten Einweihung ber Hochschule zugleich 
als Sestsaal. Bis dahin fanb bic Schlufsfcicr unb Preisverteilung im Weiszen Saal 
bes Befibenzfchloffes statt. An ber Wandschräge befanb sic ein Thronhimmel, baneben 
ein Katheber unb bas Bilbnis Herzog Karls in ganzer Figur. 3m äußern Flügel tab 
abwärts befinbet sic ber großze ehemalige Speis es aal samt seinem runben Dorsaal, 
seit 1810 Kgl. Handbibliothek; 82 ionische Dreiviertelsäulen stützen ben Wänden entlang 
eine Salerie. Die schönen Deckengemälde finb wohlerhaltcu. Zwischen ben Säulen 
stauben bic Büsten ber grössten Bcförberer ber Wissenschaften unb Künste, am untern 
Ende war eine Reiterstatue bes Stifters ausgestellt, am obern fällt noch bie grosze Uhr 
in bie Augen. Hier öffnen sich drei Flügeltüren gegen bic Rotunde, bas sogenannte 
Cempelchen, wo ber Herzog bei seinen häufigen Besuchen in ber Akademie an bem noc 
vorhanbenen Eisc zu tafeln pflegte. Ringsum bilden 24 paarweise freiftehenbe unb 
ebenso viele Wandsäulen korinthischer Ordnung einen Umgang; über bem Sebäl ein 
Zweiter, gewölbter mit Baluftergelänbern, bann eine Flachkuppel mit Stucfornamentif.

Herzog Karl von Württemberg 42
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Rotunde in der Akademie zu Stuttgart
(Mit Genehmigung des schwäbischen Schillervereins nac einer für das marbacher Schillerbuc 

angefertigten Aufnahme von Hofphotograph Brandseph in Stuttgart)

Eine entsprechende Rotunde mit 12 ionischen Säulen im entgegengesetzten Slügel, die 
einstige Akademiebibliothet, ist längst verschwunden. 19) Sicher bekam nach Vollendung 
der Arbeiten zum Zeichen allerhöchster Zufriedenheit das Patent eines Artillerie- 
Hauptmanns. Gleichzeitig hielt die Militärakademie von der Solitüde Herab feierlich 
ihren Einzug, am 18. November 1775.30)

Für den von hier verdrängten militärischen Sottesdienst erstand 1776 durch Sticher 
neben dem Bauhof an der Kanzleistrasze eine neue Sarnijontirche, an welcher nur 
die Inschrift bemerkenswert war: Religio Caroli militi religioso — MDCCLXXVII. 

Die sonstige Bautätig- 
seit für Hof und Staat ist 
bald überblickt. Sür gram 
ziska von Hohenheim 
wurde bas frühere Palais 
des Grafen Montmartin sei- 
nein Schwiegersohn, dem 
Grafen Dürkheim, abgetanst 
und prächtig ausgestattet. 
Zu fünf Plafonds von Sui- 
bal unb neun Semälden 
im Privatbesit Franziskas 
tarnen fünfzig wertvolle Bil- 
der aus ber Ludwigsburger 
Salerie. Ein Prachtstück muß 
eine Statue bes Herzogs aus 
karrarischem Marmor auf 
einem marmornen Postament 
mitvergoldeter Ziselierarbeit 
gewesen fein. Am Hüpern 
fiel ber Balkon, damals eine 
Seltenheit, in bie Augen. 
Aac einer Lithographie aus 
bem Anfang bes 19. Jahr- 
hunderts hatte bas damals 
als Kronprinzenpalais die- 
nenbe Sebäude gegen bie 
Königftra^e eine Front von 
neun Sensterachsen; je zwei 
bavon tarnen auf bie mit 
einem britten Stockwert ins 
Dac reichenden Eckrisalite.

Das Heutige Ministerium bes Hüpern sann höchstens gegen bie öymnajiumjtrase hin 
etwas von ber einstigen Gliederung bes Palastes bewahrt haben.

Um neben ber Opernbühne im Lusthaus noc ein „intimeres“ Cheater, auch für 
bas deutsche Lustspiel zu bekommen, würbe 1779 bas im Bade Ceinac seit 1770 stehende 
KomöbienHaus durch Fischer hierher versetzt, auf ben plat zwischen Atabemie und 
Waisenhaus. Dieses 1780 eröffnete „kleinecheater" war ein ziemlich schlichter 5012: 
bau auf steinernem Interstock: an bot Dorberfcite gegen Südwesten trugen vier weit 
vorstehende Säulen ein dorisches öebält mit Siebelfeib. Hm 17. September 1802 wurde 

bas Sebäude ein Raub ber Flammen.
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In der Umgebung des Residenzschlosses vollzog sic seit dem Ende der 1770er Jahre 
eine planmäßige Anlage von Straßen und P lätzen, beschleunigt in der Erwartung 
des Besuches des russischen Großfürftenpaares 1782. Leider begann diese Umwandlung 
mit einem nicht genug zu beklagenden Zerstörungswerk. Als die Öffentliche Bibliothek 
nac Stuttgart übertragen werden sollte, hatten Einsichtige geraten, zu diesem Zwec 
den ausgebrannten Heuen Bau, dessen festes Mlauerwert faß unversehrt war, würdig 
zu verwenden. Aber nicht nur diese Gelegenheit würbe versäumt. Als es sich ein paar 
Jahre später nochmals um bie Wiederherstellung handelte, gab Fischer die Erklärung 
ab, ber Brand habe ben Bau so beschädigt, baß eine Erneuerung nicht weniger Kosten 
verursachen würbe als ein völliger Aeubau. Umsonst hielt man im Seheimerat bem 
entgegen, bie unteren Stockwerke feien noch wohlerhalten und bas Quaderwer ber oberen 
sönne auc nicht so schadhaft sein, wie Fischer behaupte, ba er es zur Überwölbung bes 
Schloszgrabens am Alesenbac verwenden wolle, wozu boch nur bauerhaftes Material zu 
gebrauchen fei. Der Herzog, welchem im Hinblick auf feine Hohenheimer Bauten unb auf 
bie Ergänzung bes Residenzschlosses jeder anbere Aufwand ungelegen kam, unterzeichnete 
am 10. April 1778 bas Codesurteil bes Heuen Baues mit bem Befehl, „ben Abbruch 
gleichbaldig zu veranstalten". Es kostete schwere Mühe, das fest verklammerte, stolze 
Quadergefüge auseinanderzureiszen. 3m Jahr 1782 würbe bas Sebäude vollends bem 
Erdboden geichgemacht, ber Srundstein mit seiner Inschrift aber erst 1786 gehoben. 
So verschwand eine Hauptsehenswürdigkeit von Stuttgart nac einem Bestehen von noc 
nicht zwei Jahrhunderten.21)

Seither klaffte im Rücken bes Alten Schlosses, in ber Segend ber heutigen Markt- 
halle eine Lücke zwischen Marstall unb Münze. Die Verbindung längs bes Marstalles 
gegen bie Stiftskirche würbe durch Entfernen ber Schlosserwerkstätten am Schloßgraben 
1782 erweitert unb 1790 auf städtische Kosten gepflastert; sie hiesz damals Kaffeehaus- 
gaffe. 3m Jahr 1788 entfernte man auch die Kaufläden an ber Stiftskirche.

Süboßwärts entstaub nac Beseitigung bes Reithauses im Graben bes Ulten Schlosses, 
ber aufgefüllt würbe, unb bes verwahrlosten „Gartens ber Herzogin" 1778—1782 ein 
großer ebener Plat mit Blumenbeeten, Rasenpartien unb KaftanienaUeen; erst 1794 
Karlsplaß getauft, bilbete er mit ber neuen Derbindungsstrasze entlang bem Südwest- 
flügel bes Residenzschlosses unb bes Akademiegebäudes bie sogenannte plante. Als 
Zugang von ber Altstadt unb St. Leonhardsvorstadt her war 1779 bas Schluszstück 
ber Karlsftraße durchgeführt worben. Hier würbe bas eine große Eckhaus, jetzt Justiz- 
minifterium, schon 1779, bas anbere, jetzt Ministerium bes Innern, von Fischer 1784 
bis 1787 mit einem Aufwand von 30 000 Sulden als Oberamteigebäude für Stuttgart 
aufgeführt. Den beim Waisenhaus in ben Alesenbac münbenben Dobelbac hatte man 
1779 vom Eszlinger Cor an überwölbt, währenb ber Alesenbac selbst erst bei ber Er- 
Weiterung bes Waisenhaus 1788 mit Steinplatten eingedeckt würbe. Die Straße vom 
Eszlinger Cor bis zum Akademiegarten erhielt 1783, um 6—10 Fuß abgehoben, ben 
Hamen Karlsftraße unb führte nun durc bas Akademietor als Hauptstraße talabwärts. 
Bis dahin war jahrzehntelang ber Kennweg ober Kiesweg als Straße nac Berg be- 
nutzt worben, welcher vom untern Cor bes Lustgartens ausging; 1782 würbe aber biefes 
„Cannstatter Tor" geschlossen.

m Zusammenhang mit biefer Derkehrsumleitung erfolgte bie Anlage bes Heuen 
Schloszplatzes mit einer dreifachen Kaßanienallee im Halbkreis nebst Springbrunnen unb 
geraben Seitenalleen. Mn ber Ecke bes Prinzenbaues,22) ber vielleicht auch architektonisch 
bereichert würbe, brachte man, angeblid; erst 1787, einen Brunnen mit Obelisk unb 
Urnen an. Abgebrochen würbe an ber Westseite bes Platzes bas Ballhaus, auch das 
Wohnhaus bes Geheimrats Frommann fiel. Längs ber jetzigen Königftraße blieb bas 
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Jägerhaus zur Beherbergung von Standespersonen stehen, während sic statt des an- 
stopzenden Diehhauses eine Kaserne für das Leibtorps „mit langer, schöner Sront gegen 
die Strasse“ erhob. Das gegenüberliegende Futterhaus war 1775 in eine Reitschule 
verwandelt worden.

Der ansehnliche Sarten des Fürstenhauses würbe feit 1775 als botanischer Garten 
benützt, 1782 aber ber Streifen am Gebäude hin, um eine Zufahrt zur Seegaffe, b. b. 
Griedrichitraßze, herzustellen, als Aeue Strasse abgetrennt, die heutige Sürstenstrase. 
Zugleich brachte man bie Ludwigsburgerstraßze auf die boppelte Länge, inbem man bas 
Cor von ber Kreuzung ber jetzigen Königs- unb Schloßzitrasze in bie Alche des Siechen- 
hauses, etwa an bie Kronenstrasze, verlegte.

Wie wenig ernst es bem Herzog mit bem Residieren in Stuttgart war, geht daraus 
hervor, daß man in einer berart veränderten Umgebung fast noc ein Schrzehnt nac 
seiner Abkehr von Ludwigsburg ben Gartenflügel bes Aleuen Schlosses als Brand- 
ruine erblickte, obwohl Fischer schon 1779 erstes technisches Mitglied bei ber Rejidenzbau 
beputation war. Karls Ehrgeiz, vor ben russischen Herrschaften zu glänzen, verhalf 1782 
wenigstens bem Marmorsaal zu einer hastigen Vollendung unb einem Seil bes Stabt- 
flügels zu einer toftbaren Einrichtung für bie hohen Säjte. Sicher mußte eigens nach 
Paris reifen, um für eine grosse Summe zöbel auszusuchen. Endlich, von 1783 an, 
ging man an bie Wiederherstellung bes Sartenflügels. Der Berliner Nicolai hatte schon 
1781 bei Fischer eine Zeichnung gesehen „wie bas Schloss wieder neu sollte erbaut 
werben". Bis 1787 kam ein Seil unter Dach, 1791 wurde bas Tanze äußerlich voll- 
endet.23) Bekanntlich is die Ausstattung erst 1805—1807 durch Shouret vollends be- 
sorgt worben. —

Die frühere Prachtentfaltung in fürstlichen Hauten hatte beim Hofadel, im 3e: 
amtens unb Bürgertum nur einen schwachen Widerhall gefunden.24) Zögernd entschloß 
man sich zu einigem Aufwand im Bauwesen. Das in feiner ganzen Erscheinung vor- 
nehmste privatgebäude von Alt-Stuttgart ist bas sogenannte Calwerhaus, Ecke ber 
Königs- unb breiten Strasse, ein Hau von wohlabgewogenen Verhältnissen. Die Vorbers 
feite ist breiteilig durc schmale, schwac vorftehenbe Eckrisalite, im Wittel ragt ein 
Zwerchstoct mit geschweiftem Siebelchen ins Dach. Das klassizistische Portal ist mit 
einem Allianzwappen versehen, bie Fenster haben im Erdgeschoß wagrechte Stürze in 
ben beiben Hauptstock werken meist Stichbogen, bereu mit Köpfen vertierte Schlußsteine 
an bas Residenzichloßz erinnern. Schon 1776 staub bas grosse unb bequeme haus, um 
60 000 Gulden erbaut von bem Handelsmann Koch, ber es bald seinen Gläubigern, 
ber Calwer Handelsgesellschaft Zahn & Ko., überlassen mußzte.

Sonst haben sich aus ber Spätzeit Bürgerhäuser mit slac studierten Salladen 
erhalten, meist in klassizistischem Stil mit Stichbogen, doc beschränkt sic ber Schmuc 
in ber Regel auf ben Unterstock. Eine wohlausgebilbete Schauseite befi^t bas Haus 
Symnasiumstrasze 35, im Jahr 1771 erbaut von bem Werkmeister Konrab Stähle, ber 
neben einem Stadtwerkmeister Johann Bernhard Stähle noc 1794 als mehrfacher haus: 
besitzer vorkommt (Kunftinventar bes Alec ar reif es S. 41). Das Bestreben, der Heim: 
ftättc auch äußerlich ein gewisses Ansehen zu geben, tritt besonders bei ber Samilie Sic 
hervor. Ein beachtenswertes Erdgeschoß Eichstraßze 16, hat schon das 175720) erbaute 
Stammhaus dieses aus bem Küfergewerbe aufgeblühten Geschlechtes. Dann gab ber 
bofgoldschmied G. 8. Sic (+ 1787) feinem Wohnhaus, Schmalestraße 9, Ecke der Heuen 
Brücke, einen studierten Unterstock; fein profilierte Rundbogentür nebst lebhaften Sier- 
formen.26) Derselbe liess 1779 in ber Karlsstrasze noc einen grossen Heubau aufführen, 
ben späteren Schützenhof. Das portal ist zwischen ionische Säulenpaare gefaßt, über 
bem Sebält flankieren zwei Vasen eine Dekoration mit Aamenszug. Rieder flacher
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verziert ist ber dem Schloszplat zugekehrte alte Eingang des schicksalreichen Hauses 
Königstraßze 11,27) mit dem Wortspiel: Sic siti laetantur lares, von dem Hofkammerrat 
I. 7. Sic (+ 1801), dessen Familiengrabmal, ein kleiner Rundbau auf dem Hoppenlau- 
friedhof, gleichfalls über das Gewöhnliche hinausgeht. 28) Hübsc umrahmte Eingänge 
hat noc das jetzt Kurtzsche Haus Stiftsftraße 7, damals Eigentum des Kunstfreundes 
Heinrich Rapp.

Andere Sebäude traten bei ziemlich schmucklosem Mußern durch ihren stattlichen 
Umfang hervor. Die Bedeutung unb ber Charakter einer Stabt verrät sic nicht in 
letzter Linie in ihren angesehensten Saftlosen. Muf dem durch Brandschutt der Hirsch- 
gaffe aufgefülllen Graben unb ber Stabtmauer errichtete 1772 der frühere Beständer des 
Großzen Kaffeehauses, Seorg David Ral (+ 1783), ben Gasthof zum Ritter St. Seorg, 
ber 1777 ben Kaiser Joseph II. beherbergte. Erst 1803 erhielt er ben Kamen Peters- 
burger Hof. Für ersten Ranges gab sic auc ber Römische Kaiser aus, Ecke ber 
Rotebühl- unb Marienstrasze, wo 1791 Prinz Condé, 1796 General Aley, 1797 Soethe 
einmal unb nicht wieder abftieg. Ein mächtiges Sebäude, das mit vorgefragten Stock- 
werfen unb einem Mlansartwalmdac bie vielgestaltige Erscheinung des Alten Scßloß= 
plaßes mitbestimmt, ber König von England, bürste auc erst unter Herzog Karl fein 
endgültiges Aussehen erhalten haben. Gegenüber bem Ulten Schloß unb ber Stiftskirche 
war nämlich 1712 ein großes Kaffeehaus eröffnet worben, bas 1754 an bie Familie 
Glaser überging unb sic 1798 unter obigem Kamen als vornehmer Safthof auftat. 
Mm Schlußstein ber Einfahrt steht aber H. 3. Slaser 1793. Über ber Haustür erinnert 
bas Wort Burgfried an ein altes Privilegium, bas bem Unwesen wohl mit Rücksicht 
auf feine Sage verliehen worben war.29) Das bescheidenere Safthaus zur Krone am An- 
fang ber Hauptstätterstrasze, durc stattliche, wenn auch etwas handfeste Bauformen auf- 
fallend, ist in einem Kupferstic von 1792 auf uns gefommen (S. 345).

Don ben Häusern auf bem Sroszen Sraben rühmt ber Berliner Micolai30) auszer 
bem Palais Hohenheim unb bem Calwerhaus bas bes Herrn von Wabeweis, preußischen 
Sefanbten beim Schwäbischen Kreis, jetzt Königstraßze 35. Unbere, bie ihm vorteilhaft 
auffielen, von benen wir uns aber feine Vorstellung mehr machen sönnen, waren bas 
bes Hofrats Tritschler in ber Kanzleistrasze, jetzt Oberes Museum, bas in ber Seestrasze, 
wo jetzt bie Vereinsbanf steht, für ben Regierungsrat C. §. Feuerlein (+ 1808) von 
feinem Schwager, bem Hauptmann Fischer, errichtete, endlic an Stelle bes Vorgartens 
bes Wilhelmspalastes bas Wohnhaus, welches Fischer selbst nach Unfauf eines älteren 
1782 f. für sic selbst erstellte. Beibe feien „sehr wohl gebaut unb innerlich bequem ein- 
geteilt" gewesen; bas Fischersche besam 1783 ben ersten Blitzableiter in Stuttgart.

Wie urteilten endlich frembe Beobachter über bas Stadtbild im ganzen? Kicolai 
entbeeft in baulicher Hinsicht troß ber Kunstakademie nicht viel Sutes; am meisten ge- 
fällt ihm bie Sage zwischen grünbewachsenen Berghängen, bie fast in alle Straßen herein- 
blicken. Dagegen schreibt 1787 C. S. Junker, bie herzogliche Residenzstadt nähere sic 
immer mehr bem letzten Punkt ihrer Vollendung unb Schönheit unb werbe bann eine 
ber sehenswürdigsten von Deutschlands Stäbten sein. Mus einem anbern Sesichtswinkel 
findet 1793 ber Söttinger Professor Weiners bie Sage ber Stabt beklemmend, er möchte 
sie lieber an ber verkehrsreichen Stelle von Cannstatt sehen. Im Innern habe sic 
Stuttgart seit 1778, wo er es zum erstenmal besucht, sehr veränbert, so baß mehrere 
Straßen faum wieber zu erfennen seien. Die durchschnittliche Bauart fei zwar nicht 
schön: trotz ber guten Werksteinbrüche vor ben Coren nur Holzbau auf steinernem Anter- 
stock. Die hohen, gegen bie Straße gekehrten Siebeldächer unb bie vorfpringenben Stock- 
werfe, bie übrigens mehr in bie erste Hälfte bes 18. Jahrhunderts zurückweisen, ge= 
fallen ihm nicht, ebensowenig bie unbewohnbaren dunkeln Dielen im Erdgeschoß, bie
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steilen, schmalen Treppen, in den Wohnräumen die übergroße Sensterzchl ohne gehörige 
Spiegelwände. Aichtsdestoweniger mache Stuttgart auf den Reisenden einen angenehmen 
Eindruck dadurch, bass man allenthalben Beweise von nicht geringem, stets zunehmendem 
Wohlstande unb wenig ober gar seine Spur von Armseligkeit ober Derfallenheit der 
Wohnungen sehe, wie anberswo. Wieder anbers urteilt Soethe, von ben Weinbergs- 
höhen ben Ealkessel überblickend : Stuttgart liege zwischen sanften Gebirgen in einem 
ernsthaften, wohlgebauten Sal sehr anmutig da; „es hat eigentlich drei Regionen unb 
Charaktere; unten sieht es einer Landstadt, in ber Mitte einer Handelsstadt, unb oben 
einer Hof- unb wohlhabenden Partitulierstadt ähnlich". Alles in allem wirb man 
sagen bürfen, ba^ bas damalige Stuttgart sich im Verhältnis zu feiner Einwohnerzahl 
— 1793 etwa 23 000 — ungemein stattlich ausnahm.

Hulyenteim unti Umgebung
Auf ber hochgelegenen, welligen Silderebene, am Aordrande des Körichtals mit 

bem Vlies auf ben langhinziehenden Steilabfall ber Schwabenalb, staub die Bug 
Hohenheim. Sie hatte einst bem im 16. Jahrhundert erloschenen abcligen Öeichlechte

Schloß Hohenheim, Grundriß des Erdgeschosses

ber Bombast gehört, welchem ber berühmte Eheophrastus Paracelsus entstammte Burg 
unb Gut hatte schon 1432 ber Solinger Spital an sic gebracht, ber ben Vof 1676 an 
ben kaiserlichen Oberproviantkommissär Immanuel Sarb verkaufte. Sm Sehr 1768 
nahm Verwog Karl bas Sut als eröffnetes Lehen an sic unb überließ es 1771 ber 
Sängerin Catarina Vonafini, 1772 aber der geschiedenen Frau Franziska von Seutrum, 
geb. v. Vernerbin, welche ber Kaiser auf fein Betreiben 1774 zu Keichsgräfin von 
Hohenheim erhob. . .

Vier erhob sich im Sauf von zwei Jahrzehnten eine weitläufige, mit großer 
Öfonomic unb Musterwirtschaft verbunbene Schloszanlage, weithin von Ackerland um- 
geben, aber auch von Waldstrecken für die Jagd. Schon im mär3 1768 soll mit bem Bauen 
begonnen worben sein. Huf einem plan von 1778 bemerkt man noc bas alte Adler- 
schloß, bancbcii aber französische Sartenanlagen unb nordwärts bie neuen Hebengcbaube. 
Vom eigentlichen Schloßneubau ist selbst auf bem plan von 1782 noch nichts 8u sehen.
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Franziskazimmer in Hohenheim

Eben damals begannen nac Fischers -Entwürfen die Bauten im großen Stil: die weit 
in den Sof vorspringenden Seitenteile des Corps de Logis, die große Halle der Reit- 
bahn nebst Stallungen; gegen 1785 erstand im Horben der nicht mehr vorhandene Cor- 
bau nebst Kasernen, ausgeführt durch ben Hofwerkmeister Etzel. San zuletzt würbe an 
Stelle des Wasserschlosses ber mittlere Hauptbau des Corps be Logis in Angriff ge
nommen. In ben am 24. Juni 1785 gelegten Grundstein 31) kam ber von Fischer über- 
reichte, ans Silber gestochene 
Risz unb eine silberne Kapsel, 
in welche ber Herzog einen 
eigenhändigen Aufsatz über 
„Arsac unb Bestimmung" 
des Baues legte. 3m Jahr 
1788 konnte die Kuppel ein- 
gedeckt werben; Steine zum 
Treppenhaus würben erst 
1791 beschafft. Hohenheim 
erhielt die ersten Blitzableiter 
in Württemberg.

Das ganze Bauwesen 
gibt sic bei großartiger Aus- 
dehnung mit drei mächtigen 
Höfen doc mehr als ber 
Wohnsitz eines Tandedel- 
manns benn eines Reichs- 
fürsten. AUzu hart ist Goethes 
Urteil, das Schloß gewähre 
ben gleichgültigsten Anblick 
von ber Welt, es fei völlig 
charakterlos. Der Srund- 
gebaute war, einem Herren- 
sit mannigfaltige Ökonomie- 
gebäude anzugliedern. 3m 
Horben lag in ber Haupt- 
achse ber Sorbau; unter 
einem von hohem Surrn über
ragten Bogen führte bic Ein- 
fahrt zwischen zwei Wach- 
häusern hindurch, an bereu 
äußeren Ecken sic zwei nied- 
rigere Sürme erhoben — eine stattliche Baugruppe. Huf jeder Seite schlossen sic vier 
einzeln stehende Kasernen an; gegenüber, durc eine an beiben Enden mit einer steinernen 
Pyramide abgeschlossene Militärstrasze getrennt, ebenfalls acht gleiche Kasernen mit Man- 
färben für die Sardelegion. Dieses ganze Borwert, in welchem ber Herzog, aus ber 
Bolle fallenb, wieber ben Potentaten hervorkehrte, war durc einen breiten Zwischen- 
raum mit Baumpflanzungen von bcu tiefer liegenden Schloszgebäuden getrennt.

hier ist bic mittlere Durchfahrt zwischen zwei Wachlokale gefaßt. Diese hängen 
vorspringend zusammen mit ben beiben ben Haupthof nördlic begrenzenden, nur 
aus einem Erdgeschoß unb Mansarden bestehenden Flügeln. Im westlic gelegenen, ber 
sogenannten Meierei, jetzt Speisemciftcrei, bewohnte Karl anspruchlos ben Dachstock, 
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wo er am 24. Oktober 1793 feine Laufbahn beschlieszen sollte. Darunter im Erd- 
geschoßz hatte Sranziska vier mit Flügeltüren versehene, schmuckreiche Zimmer. Aoc 
sieht man die Initialen 8. v. 5. in Stuc an der Decke des einen, ursprünglich drei- 
fenstrigen Semaches. Die Intervalle der Fenster und diese selbst bilden das Leitmotiv 
zu einer Wandgliederung in schmälere und breitere gelber mit ionischen Dreiviertelsäulen, 
über welchen ein geknicktes Sebäl hinläuft. 3m geräumigen Eckzimmer feine Stuck- 
verzierung, auc mit Rosenketten. Eins schmückten nac einem noc vorhandenen plan 
Bildnisse hochgestellter Persönlichkeiten — Eberhard Ludwig, Karl Alexander, Prinz 
Eugen, Elisabeth Charlotte von Orleans, Madame be Mlaintenon — bie Wände. Ein 
neuangebrachtes Brustbildchen Franziskas frischt bie freundliche Erinnerung auf.

An bie Meierei schloß sic westlich in rechtwinkliger Wiederkehr ein langgestreckter 
Pferdestall an; auf ber Segenfeite zeigt ber plan einen groszen, wohl für Simultan- 
gottesdiens bestimmten, jetzt ganz verbauten Saal.

Das eigentliche Schloß, das ben Ehrenhof gegen Süben . abgrenzt, besteht aus 
einem längeren Mittelbau unb zwei gebrungenen, start nac bcm Hof ausladenden 
Seitenteilen; je zwei Dollgeschofse mit Walmdach, bie unteren Sensterreihen mit Stich- 
bogen, bie oberen mit Rundbogen. Die Mlittelpartie erhebt sic in ber Breite von fünf 
Achsen mit Lisenengliederung in einem britten Seschoßz über bas Hauptgesims; ihre 
Verdachung gipfelt in einer breiten Flachkuppel mit Belvedere. Der Außenseite ist ein 
breiteiliger Portikus vorgelegt, an beffen Umfang Gruppen von je vier toskanischen 
Säulen einen Altan stützen.

Ein Palast sann mit schlichten Ausdrucksmitteln in hohem Srade monumental 
wirken. Das klassische Beispiel ist pala^o pitti in Florenz mit feinen gewaltigen Ab- 
meffungen. Derartiges mag Sicher bei biefem feinem Hauptwerk vorgeschwebt haben, 
als er ben Seschofsen eine ungewöhnliche Höhe unb mächtige Fenster gab. 3n ber Cat 
erzielt bie S artens eite, mit ben breiten weifjen Fronten bes Mittelbaues unb ber 
Rück lagen gen Süben leuchtend, eine imposante Sermwirkung. Sieht man aber näher 
zu, so zeigt sich, wie auc an anbern Orten, ba^ bem Klassicismus bes ausgehenden 
18. Jahrhunderts bas sichere Sefühl für architektonische Verhältnisse, ber noc bie Barock- 
meister ausgezeichnet, abhanden gekommen ist. Betrachten wir nochmals bie Hofseite 
bes Schlosses. Wäre es auf einen entsprechenden Sockel gestellt, so hätte sic für bie 
Durchfahrt nicht jener gedrückte Korbbogen ergeben, ber schon einem Soethe unangenehm 
auffiel. Auc durc ungeschicktes Zusammenstoßzen von Fenstern in ben Ecken, durch bie 

' schwächliche Huslabung bes Hauptgesimses wirb bas Ebenmaß gestört. Unb im Innern 
hat bie grosse Stockwerkshöhe zu Übelständen geführt. Während im Palazzo pitti Saal 
an Saal sic reiht, würben hier bie meist nicht über bie Srößze von Wohnzimmern hinaus- 
gehenden Räume zu hoch, weshalb man nachträglich Zwischenböden einzog. Hätte ber 
Baumeister bas bedacht, so tonnte er auch in der Auszenarchitektur ein Mezzanin an- 
anbringen. Form unb Inhalt beeten sic nicht.

Im Mittelbau wirb bas Erdgeschoß durchschnitten von bem dreischiffigen, flach- 
gedeckten Vestibül, bas zwischen gefuppclten toskanischen Säulen eine Durchfahrt bildet. 
Von feiner Mitte ist nach beiden Seiten ein Sang geführt, welcher bie nach ber Hof- 
unb Gartenfront verteilten Räume zugänglich macht. An bie Hofseite legt sic eine 
stattliche breiarmige Creppenanlage mit reicher Stuckornamentit in gelbem unb oben 
umhergeführtem Konfolgefims, über welchem an bie Decke gemalt Putten im blauen 
Himmel schweben. Hn bie Stelle eines zweiten symmetrischen Creppenbaues ist oben 
ein entsprechend dekorierter Saal getreten. Das schöne Vestibül, auf bas bie Treppe 
münbet, hat eine Wanbglieberung mit ionischen Doppelpilastern unb Alischen, über bem 
Gesims leitet ein mit {ledaillons verzierter gries durc Kragsteine mit antikisierenden 
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kleinen Söwenmasken, von welchen Ringe herabhängen, zur Flachdecke über. Das tür- 
klopferartige Ringmotiv findet sic übrigens schon am Portal der Segionstaserne.

Zwischen den von hier ausgehenden, wie im Erdgeschoß durc die Sängenachse des 
Sebäudes geführten Sängen tritt als Rückwand des Vestibüls ein Mauertörper mit 
abgerundeten Ecken vor. Hiedurc erhält der Hauptsaal, dessen drei Fenster mit Flügel- 
türen nac dem Altan gehen, eine ansehnliche Tiefe. Dieser Balkonsaal, welcher mit 
seiner Marmorierung 1797 Soethes Miszfallen erregte, ist nicht mehr im ursprünglichen 
Zustand.

Die Ausstattung des Schlosses wurde unter Herzog Karl säum zur Hälfte voll
endet, vieles flüchtig und unkünstlerisc, wovon die jungen Karlsschüler, welche man

Oberes Vestibül im Schloß Hohenheim

als billige Dekorateure in Stuc und Farben beizog, ein Lied fingen sonnten. Doc würbe 
bas Schloß auf Kosten der übrigen Residenzen mit Sehenswürdigkeiten bereichert. Ein 
Sandes von vornehmer -Eigenart bildete, der Liebhaberei des alternden Fürsten end 
sprechend, bie einen mäßig großen Saal im Hauptgeschoß einnehmende Fandbibliothet, 
von ber feine Spur mehr zu finden ist. Aac einer Abbildung von Heideloff war der 
freie Oberteil ber Wände gegliebert und mit Arabesken verliert; unter ber Decke lief 
ein verziertes Sejims hin. An ber Hauptwand erhob sic in ber Mitte ein Aufbau mit 
großer Rlische, vor welcher ein lebensgroßer marmorner Apollo von Lejeune staub, 
während nach ben Saalecken hin große Marmorreliefs desselben Künstlers, bas Still- 
schweigen unb bas Alachdenken, in bie Wand eingelassen waren. Dazwischen und ebenso 
an ben Seitenwänben erhob sic je ein in Weis unb Sold gehaltener Jücherschrant mit 
Säulchen unb kleinerer Aijche zur Aufnahme ber halblebensgroßzen Marmorfiguren ber 
vier Jahreszeiten von Scheffauer unb Dannecker. An ber genfterwanb befanden sich 
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noc zwei niedliche Schränke, darüber noc auf Säulchen je ein halbrundes, durchbrochenes 
Eempelchen, das mit feiner Wölbung einen großen Spiegel umrahmte. — Richt weniger 
anziehend war eine in zwei Zimmern des Erdgeschosses untergebrachte Semälbe* 
sammlung, eine Auslese des Besten aus der Ludwigsburger Salerie. Es waren „meist 
Köpfe und Porträts, Niederländer und Italiener"; gerühmt werben „eine Samile Rubens’, 
ein Rembrandt, ein herrlicher Kopf ber Virginia, eine Venus von Eizian". So meint 
ein zeitgenössischer Berichterstatter. 32) Mit grossen Malernamen war man damals frei* 
gebig. Goethe bemerkt noc 1797 „ein Frauenbild von Holbein" unb ein Senrebild, 
eine alte Frau nähend mit ihrer Tochter, bei ber ein Liebhaber steht. Sonst werben 
Sürporten von Hetich, warm unb markig gemalt, unb ein Kabinett mit englischen bunt* 
farbigen Kupferstichen hervorgehoben.

Die im Osten unb Westen anschlieszenden Sebäudegruppen um bie beiden Ökonomie- 
höfe treten in ihrer Südflucht hinter das Schloss zurück. 3m westlichen Seil gegen Süben 
bie Reitbahn, eine mächtige, jetzt als Heumagazin entstellte Halle, 200 Fuß lang, 
60 breit, 36 hoch, frei von Zwijchenstützen. Die künstliche Dachtonstruktion würbe von 
bem Hofwertmeister Etzel nac bem plan des ersten Maschinisten Keim 1783 ausgeführt. 
„Über den schlanken Fenstern ber Sangfeiten zog sic in ber Höhe ber Hohlkehle, bie 
den Übergang in bie wagrechte Decke bilbete, bie Rundung durchdringend eine Reihe 
ovaler, jetzt zugemauerter Öffnungen hin." Die hier angebrachten reichen Stukkaturen 
finb meist noc vorhanden unb kürzlich ausgenommen worben. Zwischen ben obern Ein- 
gangen war eine Cribüne. — Im entsprechenden Sebäubeteil des Ostbaues führte eine 
schöne, einen Seil des Jahres mit ber Orangerie besetzte Salerie nac bem Hause, bas 
ben Wintergarten, eine Lieblingsschöpfung bes Herzogs, enthielt, eine kleine, grüne Sand- 
schaft auch in ber rauhesten Jahreszeit.

Dor bem Schloß zog sich „eine Balustrade hin unb ein vortreff lieh angelegter Plaß 
für bie Orangerie" — noch 1792 wirb ein Orangeriehaus von ber Solitüde nac Hohen- 
heim versetzt. „Die schönsten Gewächshäuser, an ben Flügeln des Schlosses angebaut, 
verlängerten feine gaffabe unendlich." — Einige Minuten westwärts vom Schlosse steht 
an bem Sträßchen von Plieningen bas Wirtshaus zur Sarbe, 1780 —1782 von Herzog 
Karl erbaut.

Europäischen Ruf hatten bie „Englischen Anlagen" mit bem »Dörfchen", füb* 
westlich vor bem Schloß auf einem dreieckigen örundstüc von nur 21 Hektar angelegt, 
dessen Spitze sic gegen bas Körschtal hinabzog; schwache Reste bavon sieht man im 
sogenannten Exotischen Sarten.33) Wie ber plan von %, v. Löhnen aus bem Sehr 1782 
zeigt, war bis bahin bie interessantere Sübhälfte ausgeführt; bie Partie längs bes 
Weges vom Schloß zur Sarbe kam erst später hinzu. Das Sanze war gleichsam ein 
Aiederschlag ber herzoglichen Reisen. Bei ihrem Aufenthalt in England 1776 hatte 
Franziska eine Vorliebe für Sartenanlagen in englischem Seschmac gefaßt, bie sie nac 
Hohenheim übertrug. Und Karl selbst wollte hier noch einmal feiner Baulust frönen 
unb bie Erinnerung an Denkmäler bes Altertums, bie in Italien sein Interesse erregt 
hatten, in spielender Saune mit anderem bunt zusammengewürfelt festhalten. — Das 
Dorbild von Schwetzingen lag nahe. Und wirklich reifte ber Herzog nach einer Auf* 
Zeichnung Fischers mit biefem unerkannt dorthin, um sic bie Anlagen anzusehen. Originell 
aber war ber leitende Gedanke: zwischen antiken Krümmern einer Römerstadt, im 
Sauf ber Zeit vom dichten Srün umwoben, habe sic an vielfach verschlungenen Pfaden 
eine spätere Auf ieblung bis auf bie Segenwart herab eingeniftet. Seen unb njeln, 
ein Bächlein unb Wassers all mit Srottc belebten bie Pflanzungen.34)

Da gab es nun römische Tempel, Säulen, Aquädukte, Badanlagen, Triumphbogen, 
Türme, Srabmäler. Das „römische Rathaus" mit einem Portikus von sechs tos* 
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kanischen Säulen und der Inschrift: S. P. Q. R. — Legum custodia — Patriae fulcrum 
„übernahmen die Kolonisten". Während auf bem Frontispiz die Statue ber Öerechtigteit 
stand, enthielt das Innere, wie Alicolai angibt, ganz wider Erwarten einen niedlichen 
Salon mit 80 Pastellbildnijsen schöner Damen, 2 Spiegel, 6 schöne Aaxmortijche unb 
2 gro^e Venusfiguren von Porzellan. Überraschungen im Innern ber ©ebäube waren 
nicht fetten. Als ber üppigste Kaum im ©arten galt ber in bem strohgedeckten Bob- 
bau eines „Cybeletempels" verborgene elliptische Konzertsaal. Über bie mitte wölbte 
sic eine Flachtuppel, gestützt von 12 korinthischen Säulen aus weißem Kunftmarmor, 
an Süszen unb Kapitalen vergoldet, wie auc bie in ben Zwischenräumen an Ketten

Das „Römische Bad" im Englischen Satten, Hohenheim

herabhängenden Lampen unb Rauchfässer. Die Kuppel gierten bunte, auf ben Dienst 
ber Cybele anfpielenbe Gemälde; im Gewölbe des durc Kunbbogenfenfter erhellten Am- 
gangs sah man mattgetönt bie zwölf Monate, in Wandnischen vier weifte Statuen ber 
Jahreszeiten. Der Boden war mit poliertem Marmor belegt. — 3m schmalen sinteren 
Seil bes ©artens staub auf einer Sufffteingrotte ber hochragende sogenannte Sibyllen- 
tempel, ein kreisrunder gequaberter Bau mit hohen Bogenfenstern unb viereckigen 
Oberlichtern, über beffen von korinthischen Halbsäulen getragenem Kranzgesimse bas 
platte Dac ein Belvebere bilbete, während sic rückwärts niebriger ein moberner Pavillon, 
gleichfalls mit flachem Dac unb Brustwehren, anlegte. — Eine befonbers malerische, 
selbst in Schwetzingen nicht übertroffene Anlage, war bas „Römische Bab", so be- 
nannt wegen ber Nachahmung kleiner antiker Babftuben, bie an ben Ausfluß eines 
Wasserbehälters angebaut finb. Auf hohem, von einer Baluftrabe umgogenen Unterbau 
mit ©ewölben erhob sic vor ben Kosten ber Baberäume leicht unb luftig ein offener 
Rundtempel mit acht ionischen Säulen.
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Weiterhin stiess man auf Zeugen einer späteren Kultur: eine Mloschee, ein Kartäuser- 
floftcr mit Kirche, eine turmlose „gotische" Kapelle auf hoher Warte, eine verborgene 
Einsiedelei mit dem Srabmal des Eremiten, dessen Inschrift an das herzogliche Busz- 
manifest von 1778 erinnert.35)

Den ländlichen Charakter der Kolonie betonte zwischen den Resten eines „antiken" 
Säulenbaues eine stattliche Al ei er ei; ferner bas Wirtshaus, ein Bauern- unb ein 
Schweizerhaus, ein Schäferhaus, eine Alühle, alles mit bem nötigen Serät. Franziskas 
Lieblingsaufenthalt war bie „Köhlerhütte", außzen getreu nachgeahmt, innen mit Bücher- 
schränken, Silbern unb ber astronomischen Ahr des Pfarrers Hahn in Echterdingen be- 
haglic eingerichtet. Aoc weniger passten für bas „Dorf" ein englischer Kauflaben, 
ein Kaffeehaus, unb bas allein noc stehende Spielhaus, welches aber 1841 zu einer 
Wohnung für ben Hofgärtner verbaut worben ist. Am meisten fiel unter den „modernen" 
Bestandteilen ber Kolonie bas „Boudoir" auf, ein Rundbau mit vier Kreuzarmen, 
über ber Mitte eine Art Kegeldac mit Laterne. Das Innere bot einen sehr gefälligen 
Anblick. Die Rotunde mit ihren acht runbbogigen Flügeltüren, reinem Sefims unb 
ovalen Oberlichtern, über ber Hohlkehle noc durc einen von oben erleuchteten Kuppel- 
raum erhöht, hatte eine zierliche Dekoration in Weisz unb Blau. Die Kreuzarme bildeten 
Kabinette, wovon brei später mit Aquarellen von Heideloff, Einzelansichten aus bem 
Sarten, geschmückt würben, während bas vierte eine Bibliothek aufnahm.

Der Hauptidee wenig entsprechend hatte ber Herzog geplant, verdienten Männern 
im Harten Ehrenmäler zu setzen, wovon er bald abkam. Ein stattliches Denkmal für 
ben Naturforscher unb Dichter Albrecht v. Haller mit allegorischer Figur, Urne und 
Porträtmedaillon haben, nac einer Zeichnung Suibals, Zöglinge ber Akademie wenigstens 
in Gips ausgeführt. Alachträglic würbe bem Herzog selbst zu Ehren von bronziertem 
Eijen ein Standbild in Imperatorentracht errichtet mit ber Inschrift: Carolo fratri 
optimo Fridericus Eugenius F. F. MDCCXCV.

Als entschiedene Schwäche ber gangen Schöpfung muß neben ben damals un- 
vermeidlichen stilistischen Niszgriffen ber unnatürlich kleine Mlasstab ber meisten Bau- 
werfe bezeichnet werben. Sinb doc einzelne antife Denkmäler „wie bie Pyramide des 
Cestius" im Verhältnis 1:4 nachgebildet. — Wir besitzen über ben Englischen Sorten von 
unseren beiben Dichterfürsten Äusserungen, bie sich ergängen. Nit kritischem Auge ist 
ber eine, mit poetischem Empfinden ber andere herangetreten. Soethe, welchen Dannecker 
am 1. September 1797 nac Hohenheim geleitet hatte, betont in feinem Sagebuch bie 
unzulängliche Verwirklichung eines bedeutenden Sedankens: „Die wenigsten von biefen 
Gebäuden finb auc nur für ben kürzesten Aufenthalt angenehm ober brauchbar.. . Viele 
kleine Dinge machen zusammen leiber fein großzes." Aoc schärfer schreibt er an feinen 
Herzog, ber „mit unzähligen Ausgeburten einer unruhigen unb kleinlichen Phantasie über- 
säte Sorten“ gewähre, selbst im einzelnen, wenig Befriedigendes.

Schiller bagegen finbet in ber Besprechung bes Sartenfalenbers auf bas Jahr 1795 
„eine geistvolle Einheit in dieser barocken Komposition. Ländliche Simplizität unb ver- 
funfene städtische Herrlichkeit, bie zwei äussersten Zustände ber Sefellfchaft, grenzen auf 
eine rührende Art aneinanber, unb bas ernste Sefühl ber Vergänglichkeit verliert sic 
wunberbar schön in bem Sefühl bes fiegenben Lebens. Diese glückliche Mischung gießt 
burch bie ganze Landschaft einen tiefen, elegischen Son aus, ber ben empfinbenben B3e- 
obachter gwifchen Ruhe unb Bewegung, Aachdenken unb Senufs schwankend erhält.“ 
In biefen Hohenheimer Anlagen erblicft ber Dichter zugleich ein symbolisches Charakter- 
gemälbe ihres so merkwürdigen Urhebers, welcher nicht in feinen Särten allein 2 aff er- 
werfe von ber Katur zu erzwingen wußszte, wo sic faum eine Quelle fand". Diese Stelle 
mögen sic diejenigen einmal näher ansehen, welche uns einreden wollen, Schiller habe 
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in Herzog Karl nichts als einen aufgeblasenen Despoten und in ber Karlsschule eine 
fluchwürdige Anstalt erblickt.

Seine Hohenheimer Anlagen bewundern zu lassen machte dem Herzog besonderes 
Vergnügen. Aicht selten würben bie Professoren unb eine Anzahl Zöglinge ber 
Akademie von Stuttgart eingeladen. Auc förmliche Feste fanben hier oben statt, 
wozu ber freie Platz vor dem „Wirtshaus" biente. So an Franziskas Namenstagen, 
4. Oftober 1779 unb 1780, mit Jahrmarkt unb ländlichen Eänzen. Im höchsten Slang 
zeigte sic ber Englische Garten im September 1782 beim Bejuc des russischen Sro^ 
fürftenpaares; im Mittelpunkt ber Aufführungen staub bas Lob des Landlebens. -

Auc im Umtreis von Hohenheim finben wir Spuren von Herzog Karls Baueifer. 
So stiftete er Franziska zuliebe bie evangelische Kirche zu Birkac — eine schon in 
Karl v. Mosers patriotischem Archiv gepriesene Liberalität bes katholischen Fürsten. 
Der rechtwinklige Bau, an ben sic westwärts mit gleicher Sirsthöhe bas Pfarrhaus 
anschlieszt, hat hohe Stichbogenfenster; in bas mittlere ist bas portal eingebaut mit 
einer Schrifttarel: »Templum a Carolo structum, die Caroli consecratum 1780.« 
An ber östlichen Stirnseite ber quadratische Surin mit Surtgesimse, Stichbogenfenstern 
im Obergeschoß unb Zeltdach. Über dem Knopf statt eines Surmtreuges bie beiben 
verschlungenen C bes Herzogs, zu Oberst ein Stern. Das Sange ist bei aller Schlicht- 
heit ein ansprechender Bau bes Hofarchitekten Fischer.

Im Jahr 1781 würbe ber Karlshof angelegt. Bei Echterdingen erhob sich seit 
1788 ber Sasanenhof, Lustschlosz unb Fasanerie, später Floride genannt, von einem Sempel 
ber Flora, welcher in einem Seebecken auf einer künstlichen Insel staub.

Sleichsam als Ableger bes ausgebehnten Hohenheimer Bauwesens birgt sic drei 
Viertelstunden östlich am Aordhang bes Körschtals in idyllischer Einsamkeit bas 1783 
durc Fischer erbaute Lustichlöszchen Scharnhaujen,36) vom Herzog Retraite getauft, 
mit ber Inschrift: Carolus otio 1784. Hauptbau mit hohen Säulen, seitlich zwei 
Pavillons, von denen ber westliche ben Speifefaal, ber östliche ein Babhaus enthält. 
Die Baumgruppen, welche ben ovalen Wiesengrund vor bem Schloß begrenzen, bie 
grünen Laubgänge, terrassenförmig hintereinander auffteigenb, bie Blumenparterres „sind 
Franziskas Schöpfungen", wie auc ber kleine, vor bem Speifefaal aufitrahlende Springs 
brunnen; gegenüber spendete einst ein laufenber Brunnen fein Wasser, welcher bie Am- 
schrift hatte- „So rollet sanft bie Zeit mit einer Freundin hin."

Über ben rückwärts anfteigenben Wiesengrund mit Obstbäumen führt ein Weg in 
Windungen ben Berg hinan zu einem offenen, auf 12 ionischen Säulen ruhenben, 1788 
errichteten Tempel, ber als Belvebere über bas Cal hinweg eine prächtige Aussicht auf 
bie Alb gewährt. —

In unb um Hohenheim wie in Stuttgart hatte ber Hofarchitekt Fischer ver- 
hältnismäszig bie lohnenbften Hufgaben gefunden. Über er war vom Schicksal aus- 
ersehen, mehr durc ben Umfang als durch Alachhaltigkeit feines Wirkens zu imponieren. 
Verdient gemacht hat er sic als Akademieprofessor. Bei nur 750 Sulben Befolbung 
lag auf ihm nächst Suibal auch bie aufregende Fürsorge für Hoffestlicht eiten; so war 
zu Franziskas Geburtstag, 10. Januar 1782, in ber Umgebung bes Residenzschlojjes 
in Stuttgart eine Reihe von dekorativen Holzbauten aufzuführen.

Auc sonst besam Fischer im Laub herum unb ausserhalb Württemberg Hufträge 
genug. So würbe 1777 bie Hula Nova in Tübingen, ein vorne dreistöckiger, hinten 
fünfstöckiger Bau von ihm umgeänbert, mit säulengetragenem Balkon, im Frontispiz bas 
württembergische Wappen. Sut eingerichtete Wohnhäuser für wohlhabenbe Bürgers 
familien hat er ba unb bort gebaut, g. B. bas Dischersche in Calw. Ferner gog ihn ber 
Württemberg benachbarte Hochadel zu Rate. So erftanb 1778 ein stattliches Pücklersches 



670 Achter Abschnitt.

Schloß in Saildorf (1868 nac einem Brand erneuert), 1785—1790 für das Haus 
Üttingen in Wallerstein eine Meierei und ein slügelanbau des fürstlichen Schlosses.

Durc Fischer erfuhren auc von 1789 an die Anlagen in Wildbad ihre wichtigste 
Erweiterung: links der Enz am Karlsberg, wo er 1792 „dem Schöpfer dieses Lust- 
wandels", Herzog Karl, eine Pyramide errichtete, während in den „englischen Anlagen" 
rechts der Enz der Baumeister, der in Wildbad feit 1780 seinen Erholungsurlaub zu- 
zubringen pflegte, als bantbarer Kurgast einen Denkstein mit Versen anbrachte. Seine 
letzte Arbeit für Herzog Karl war das „Ehrengedächtnis" ober Crauergerüs zur Bei- 
setzung in ber Schloszkapelle zu Ludwigsburg, 20. Februar 1794.37)

Erst Herzog Ludwig Eugen ernannte Fischer am 24. Februar 1794 zum Obrist- 
wachtmeister, b. h. Major, Friedric Eugen am 12. Mai 1797 zum Oberbaudirektor. 
Für biefen Herrscher hatte er das Schloß in Ludwigsburg neu einzurichten, für ben Erb- 
prinzen Friedrich 1796 bas Palais Hohenheim in Stuttgart, für bie Herzogin Franziska 
bas Schloß in Kirchheim. Als Aeubau nac feinen Plänen erhob sic 1798 für Friedrich II. 
bas „Palais" in Wildbad, welches später in bas Badhotel verwandelt würbe. Alac 
bem jähem Ende ber Karlsschule erwarb er sic durc fein Eintreten für Errichtung 
einer Zeichenjchule 1796 ein Verdienst. Durch ein an Arbeit überreifes Leben war 
Fischer vor ber Zeit leidend geworben. Am 5. Juni 1802 trat er in ben Ruhestand, 
am 25. Juni 1813 schied er von hinnen. — Bildnisse von Hetsc unb von Seele haben 
sein Müderes auf bie Hafweit gebracht.

*

Das Lanübanwelen
3m Land bau wesen, bas sic fern von ben herzoglichen Residenzen abspielt, 

tritt bas künstlerische Element so sehr in ben Hintergrund, daß hier ein allgemeiner 
überblic genügen bürste. Im Segenjat zu ben ber Residenzbaudeputation ungeteilten 
unb aus ber Sflo^bautaffe befolbeten Architekten gab es eine Anzahl von „Zauamts- 
offizianten", bereu Gehälter von ber Rentkammer bestritten würben. Sie hatten meist 
bas Baubedürfnis außerhalb ber Residenzen zu befriedigen. Einen Seil von ihnen finde 
ich als Werkmeister bezeichnet. Diese Benennung ist boppelfinnig, sie umfass einerseits 
bie in Golzkonstruktion arbeitenden Meister, also Zimmerleute, anderseits auf Bau- 
meister, sofern damals bei ben meisten Bauten nur ber Anterstoc massiv aus Stein her- 
gestellt würbe. Außz er ben ber Rentkammer unterstellten Bau- unb Werkmeistern gab 
es nof kirc enrätliche unb ftäbtiffe.

Von feinem Pater übernahm Herzog Karl nof ben aus bem Berner Patriziat 
ftammenben Oberbaudireftor Johann Anton v. Herbort (1702—1757), ber nun, auf bas 
Silitärbauwesen fif beschränkend, als Kommanbant von Hohenneuffen 1737—1742 bie 
dortigen ^eftungswerte vervollftänbigte, um bann in feine Heimat zurückzutehren. ) 
Gleich falls bem Bauamt zugeteilt war v. Herborts Landsmann, ber Ingenieur auptmann 
Johann Adam Kiebiger (1680—1756), Herzog Karls Lehrer. Aan verbaust ihm 
auszer einem Prospekt bes Babes Ceinac ben wertvollen »Plan géométrique de la 
ville et résidence de Stouttgard . . . avec ses environs ... 1743s, kolorierte Seder- 
Zeichnung in ber planjammlung ber Kgl. Landesbiblioth et. Sm Sahr 1743 trat er 
aus württembergiffen in markgräflic branbenburgiff e Dienste unb verbrachte ben 
Rest feines tobens in Bayreuth, wo nof ein von ihm verfertigtes Alodell bes älteren 
Residenz floss es aufbewahrt wirb.39)

Eine eigenartige Stellung bekleidete Salomo Gottlieb Sfwegler (690— 1749) 
als „Fofarchitekteur" unb Inspektor ber Grotte im Lustgarten, bereu Perfall er nist 
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aufzuhalten vermochte. Auswärts war er 1739—1742 in Sulz a. 2. beim Salinenbau 
und Oberleiter beim Bau der steinernen Aleckarbrücke tätig, deren Srundsteinlegung der 
junge Herzog Karl Eugen persönlich anwohnte; fertiggestellt wurde sie 1743 durch den 
Oßlinger Stadtwerkmeister Johannes Rothacker. 40) Als Assistenten hatte der Srotten- 
inspektor seit 1744 seinen Sohn, den Sngenieurleutnant Karl Friedrich Schwegler, welcher 
ihm 1749 im Amt folgte. 3m Jahr 1755 beurlaubt, um am kursächsischen Hofe „bei 
einem berühmten Hydraulikus" Studien zu machen, starb er 1757, noc nicht 40 Jahre alt.

Der Aachfolger v. Ferborts als Oberbaudirektor, Major v. Leger, fand sogleich 
Gelegenheit, sic in dieser Stellung zu bewähren. Als am 7. Juli 1742 Wildbad 
großenteils abbrannte,41) verfertigte er zunächst einen noc vorhandenen „Grunbriß 
bes abgebrannbten Stättleins Wildbaad", aus bem auc ber Zug ber alten Stabtmauer 
zu ersehen ist. Anter seiner Zeitung erfolgte bann die Wiederherstellung. Erst am 
15. Oktober 1746 würbe zum Aeubau ber Kirche nac v. Legers Plan ber Grunbftein 
gelegt, bie Ausführung ßel bem Werkmeister Groß zu. Es ist ein einschiffiger Bau mit 
breiteiliger, leicht geschwungener, durch Pilaster nebst Halbpilajtern gegliederter Sajjade; 
Stichbogenportal, hochgezogene Rundbogenfenster. Ein Aufbau mit Anschwüngen leitet 
zum Surin über, ber auf ber Vorderseite als Dachreiter auffteigt unb mit einer Art 
Zwiebelhelm bekrönt ist.

Nachdem v. Leger noch die evangelische Schloszkapelle in Ludwigsburg erstellt hatte, 
würbe er, wie wir wissen, im Jahr 1748 vom Residenzbau entlassen unb auf bas 
„Orbinari Schlosz-Landbauwesen" mit bem Sitz in Ludwigsburg beschränkt. Ob unb in- 
wieweit er nac ber Feuersbrunst, welche vom 12. bis 13. Dezember 1750 in Nürtingen 
133 Gebäube einäscherte, eingegriffen hat, ist mir nicht besannt. Für den Aürtinger 
Spital, ben reichsten in Alt-Württemberg, erftanb 1750—1754 ein stattlicher Aeubau. 
— Als Kommanbant ber Artillerie im Siebenjährigen Krieg stieg v. Leger 1756 zum 
Oberstleutnant auf unb würbe 1759 Ritter bes Militärverdienstordens. Während er feine 
Stelle als Oberbaudirektor schon 1760 niebergelegt hatte, erhielt er am 1. Januar 1767 
feine Pensionierung als Generalmajor unb lebte im Ruhestand in Ludwigsburg noc ein 
Dierteljahrhundert, bis zum 27. August 1791. Er soll sic im Dienst ein Oermögen von 
mehr als hunberttaufenb Gulben erworben haben, aber durch alchimistische Experimente 
zuletzt verarmt fein. Eine Spezialität von ihm war früher bas Arrangement von 
Kunsts euer wert bei festlichen Gelegenheiten.

Als weitere Bauamtsoffizianten finben wir vor 1740 in Ludwigsburg Georg 
Friedrich Meyer, + 1765 als Kirchenratsbaumeister, unb ben Werkmeister Johann 
Wilhelm Goß bis nac 1760, in Stuttgart ben Werkmeister Johann Georg Walter, im 
Dienst bis 1758, + 88 jährig 1771, unb 1742 — 1745 einen Ingenieurkondukteur Johann 
Georg Göhrung. — Aamhafter war Christoph Friedric Weyhing (1690—1749), ur- 
sprünglic Steinmeß, 1738 Landbaumeister, 1743 Rentkammerbaumeister, als solcher an 
ber Grunbfteinlegung bes Residenzschlosses beteiligt. Die Tätigkeit feines Sohnes Johann 
Friedrich bewegt sic ganz im Hofbauwesen. Johann Georg Zitt, Stutfator unb 
Maurer, 1739 Hofbalier, ist uns als Unternehmer beim Schloßbau, auch als Stadt- 
werkmeister in Stuttgart begegnet unb scheint ausschließlich hier gearbeitet zu haben. 
Dasselbe wirb von ben oben genannten Werkmeistern Johann Schmidt unb peter Christoph 
Bertrand anzunehmen sein.

Welc tüchtige Kräfte auch im Landbauwesen zur Oerfügung stauben unb nur wegen 
ber Kargheit ber Mittel wenig Bemerkenswertes leisten tonnten, zeigt bie Familie Groß 
aus Winnenden. Johann Ab am Groß b. Ä., geboren 1697, zuerst Steinhauer, 
baut 1737 bie steinerne Remsbrücke in Waiblingen, ist seitdem herrschaftlicher Werk- 
meister. 3m Jahr 1746 in Wildbad unb bei ber Grunbfteinlegung bes Residenzschlosses 
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beschäftigt, wirb er 1749 Rentkammerbaumeister unb Landbaumeister. So macht er den 
Riß für die 1752 f. neu erbaute Stadtkirche zu Süglingen42) unb leitet 1753—1756 ben 
Kirchenbau in Würtingen bei Arach. Sein Wohnhaus in Winnenden, ein schmucker 
Rokokobau, zeigt eine breiteilige Werksteinfassade von fünf Achsen mit Slachornament; 
sie ist im Mittel dreigeschossig, im untern Stock mit Stichbogen, oben mit geraden Stürzen; 
über ber Haustüre eine geschweifte Verdachung mit bem Aamenszug des Meisters. Er 
starb am 2. Oftober 1757 in Königsbronn.

Eine gründliche Ausbildung genosz sein gleichnamiger Sohn, Johann Adam Sroß 
ber Jüngere. Geboren in Winnenden am 27. September 1728, reifte er etwa 
2 2 Jahre alt nac Paris, von wo ihn La Ouépière zurückbrachte unb 1752—1757 als 
Baufontrolleur bei ber Residenzbaudeputation verwendete. Aac feines Paters Cod rückte 
er 1758 in beffen Stellung als Rentkammerbaumeister unb Landbaumeister ein. Als 
1768 eine Landbaudeputation ins Leben trat, würbe er Landoberbauinspektor. Auc 
feine theoretischen Kenntnisse fanden Verwendung durch eine Professur an ber Académie 
des arts in Ludwigsburg 1768—1773. Am 24. Februar 1794 zugleich mit Fischer zum 
Obristwachtmeister ernannt, starb er auf ber Rückreise von Tübingen in Dettenhausen 
am 24. Juni 1794. Schon 1778 wirb von ihm gerühmt, er habe sic „auf Reisen, 
befonbers in Holland, nicht gemeine Kenntnisse von ber Baukunst erworben unb viele 
Sebäude errichtet, bie sic hauptsächlich durch Dauer unb Bequemlichkeit empfehlen". 43) 
Daß er sic auf bas Schöne in ber Baukunst verstaub, beweist ber schon erwähnte 
Triumphbogen für Stuttgart. Leider fanb er nac dieser Seite hin feinen entsprechenden 
Wirkungskreis. Doc scheint von ihm, nicht von Fischer, bas zum Empfang bes Sroßz- 
fürftenpaares in Enzberg, 17. September 1782, errichtete Sestingebäude mit Triumph
bogenmotiv zu stammen, welches in einem kleinen Kupferstich 44) erhalten ist; ber plan, 
es im Akademiegarten zu Stuttgart wieber aufzurichten, zerschlug sich. Im Januar 1794 
beklagt sic Sroßz, baß ihm zugunsten von Fischer unb Olafer bie Aufsicht über bas Alte 
Schloß in Stuttgart unb über bie „fünf Landschlösser" abgenommen fei unb er somit 
nach 37 jähriger Dienstzeit, nachdem er in Ludwigsburg, Srafeneck, Solitübe, Enzberg 
„Satisfaftion geleistet", jetzt nur 1800 gleichgültige Landgebäude unter sic haben solle. 
Die sogenannten Landschlösser waren vermutlich, ba Tübingen unb als Samilienbesit 
ber regierenben Linie wohl auc Winnental einen höheren Rang beanspruchen sonnten, 
Söppingen, Kirchheim, Krad), Leonberg, Stetten im Remstal ober Brackenheim; bas in 
Nürtingen war 1765—1773 abgetragen worben.

Über Arbeiten von Sroßz läszt sic folgenbes festitellen. Im Jahr 1758 sollte er 
einen Teil ber unteren Kaserne in Ludwigsburg für bie porscUanfabrif einrichten, man 
wählte aber bann bas Jägerhaus in ber Schorndorfer Straße, wofür er 1759 Kiffe 
unb Überschläge zu machen hatte. Anfangs ber 1760er Jahre lieferte Sroßz einen plan 
für eine neue Stadtkirche in ber Reichsstadt Aalen, ber bann 1766 von bem Baumeister 
Keller aus Schwäbisch-Smünd mit Abänderungen ausgeführt würbe. Es ist „ein Recht- 
ec mit einer Musbiegung an jeder Sangfeite unb quadratischem Turm, ben ein Kuppel- 
dac mit Laternenaufsat frönt, an ber östlichen Schmalseite; bes Chors entbehrcnb er- 
scheint sie innerlich als typische Quersaalkirche". 45)

Eine umfangreiche Aufgabe erwuchs bem Meister aus bem groben Brand, welcher 
vom 25. bis 26. August 1782 bie Amtsstadt Söppingen heimsuchte unb in zehn Stunben 
von 534 Gebäuden innerhalb ber Mauer 496 verzehrend nur einige Stellen an ber 
Peripherie, barunter bie Morbweftecfe mit bem Schloß unb ber Stadtkirche unberührt 
ließ. Herzog Karl, ber in ber Macht von Hohenheim herbeigeeilt war, befaßt ben Wieder- 
aufbau mit durchweg steinernen Unterstöcken unb mit Beseitigung ber frummen Sassen.46) 
Geradlinige Häuserfluchten hatte bis dahin nur bie Hauptstraße besessen, bie mit einer 
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Knickung in stumpfem Winkel vom Stuttgarter zum Almer Cor führte. Jetzt schuf Srosz, 
„der das ganze Bauwesen angab und dirigierte", einen plan mit lauter rechtwinklig 
sic durchschneidenden Strafen. Das nimmt sic nicht sehr kurzweilig aus, doc besam 
wenigstens der Hauptplat, der an der Kreuzung zweier Straßen durch einspringende 
Ecken gebildet ist, ein stattliches Ansehen. Zwei Stadtpläne, Göppingen vor und nac 
dem Brand, erschienen nach den Aufnahmen von Sroßz 1783 im Kupferstichverlag der 
Karlsschule.

Auc nach dem Brandunglück in Tübingen, 9. bis 10. September 1789, wobei 
45 Häuser und 5 Scheunen inmitten der Stabt in Asche sanken und nur durc bas 
energische Eingreifen Herzog Karls, ber mit Franziska erschien, weiteres Unheil verhütet 
wurde, entwarf Sroßz einen Seneralplan, nac bem die „Aleue Strafe" in geraber Linie 
durchgelegt wurde. 47) Vermutlich ist noch die 1792—1796 mit einem Aufwand von 
58 000 Bulben erfolgte Herstellung des ansehnlichen Aleuen Baues im evangelischen Stift 
zu Tübingen fein Wert.

Ein Sohn von ihm, wahrscheinlich ber Karlsschüler Heinrich Adam Sroßz, ge- 
boren 1774, starb als Ingenieurleutnant auf einer Bildungsreise in Rom 1795. Mit 
ihm verwanbt war ein britter Johann Adam Sroßz aus Winnenden (1750—1817), 
herrschaftlicher unb landschaftlicher Oberweginfpettor, zuletzt Landbaumeister, ber Vater 
bes Oberbaurats. Sein Bruder Wilhelm Friedrich Sroßz kommt um 1785 als herrschaft- 
lieber Werkmeister in Maulbronn vor.

Wie bie Familie Sroßz vom Steinhauerhandwerk, so tarn aus bem Zimmergewerbe 
die Familie Etzel empor.48) Den Hofwerkmeister Johann Leonhard Etzel (1714 
bis 1774) kennen wir vom Residemzbau. Dem Hof biente längere Zeit auch ber ältere 
Sohn Christian Adam Etzel (1743—1801), Schüler ber Académie des arts, 1774 als 
Alachfolger seines Vaters Hofwerkmeister, 1794 aber Landbaumeister. Sein 1746 vom 
Vater erworbenes Wohnhaus, Sartenstrasze 29, mit flach studiertem Unterjtock, ist ziemlich 
unveränbert geblieben. Sanz gehört hieher sein jüngerer Bruder Johann Eberhard 
Etel (1745—1792), ber Vater des Oberbaurats unb Sro^vater bes genialen Erbauers 
ber Brennerbahn. Er würbe 1771 bei ber Landbaudeputation als Landbaukontrolleur 
angestellt. Von ihm ist 1777 f. zu Plochingen die „früher vielbewunderte, pfeilerlose, 
sic selbst tragenbe Holzbrücke über den Zeckar ausgeführt", welche erst in jüngster 
Zeit ber neuen Bahnhofanlage zum Opfer fiel. Um 1790 hatte er sogar „Hufträge 
nach Engelland".40) Bemerkenswert ist auf bem Hoppenlaufriedhof sein Familiengrab 
mit einem von Lorbeer umzogenen, mit Architekturemblemen versehenen Obelisken unb 
gereimter Inschrift. 50) Beide Brüder gaben, indem sie „bei einem um 1785 entftanbenen 
Brande durc Tätigkeit unb Kenntnisse mit eigener Gefahr sich auszeichneten", bem Herzog 
Anlaß zur Stiftung einer Zivilverdienstmedaille, bereu erste Inhaber sie 1787 würben.

Endlich ist noch Johann Georg Glaser (1736—1806) zu nennen, ein Schwiegersohn 
Zitts. Er erscheint 1772 als Kontrolleur bei ber Residenzbaudeputation, zugleich als 

Bauinspektor unb ist als solcher auf ber Solitübe beschäftigt. Halbem er 1793 über- 
schläge für neue Festungswerke auf Hohenneuffen gemacht hatte, bie nicht zur Ausführung 
tarnen, würbe er 1794 zum Landbaumeister ernannt. — Füglic übergehen sann ic hier 
bie Stiftswerkmeister wie Holderer, bie Stadtwerkmeister, Maurer unb Steinhauermeister 
in Stuttgart — Schmid, Bertrand, Stähle —, in Ludwigsburg — Baumgärtner — unb 
an anderen Orten.

3m Anschluß an bie bauliche Entwicklung sollen nunmehr bie übrigen Künste be- 
trachtet werben.

* **
Herzog Karl von Württemberg 43
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Dir Gemälüegalerit in Lubwigsburg
Während Sammlungen von Bildwerken aus Marmor und Bronze außerhalb 

Italiens im 18. Jahrhundert eine Seltenheit waren, bildete das Zujammenbringen von 
Ölgemälden eine Hauptliebhaberei jenes Zeitalters. Aber in Württemberg betreten wir 
gerade in der Ludwigsburger Gemäldegalerie ein lichtarmes Gebiet. Hatte 
Eberhard Ludwig sein sicheres Kunsturteil gezeigt, Karl Alexander einen einseitigen 
Seschmac besessen, so gewann Karl Eugen trotz besserer Einsicht es nicht über sich, die 
grossen Geldmittel, die er für Gemälde von unvergänglichem Wert hätte opfern müssen, 
minder idealen Genüssen zu entziehen. Der sonst so ehrgeizige Fürs folgte dem Beispiel 
seiner Aachbarn nur äußerlich, indem er mit einer Bilderanhäufung prunkte.

Den Anstoß zum Entstehen einer grossen Semäldesammlung hatte der Schloßbau 
in Eubwigsburg gegeben. Dorthin waren Silber aus bem Eufthaus unb verschiedenen 
Schlössern geschafft worben. Im Jahre 1724 umfasste bie im Obergeschoß des Alten 
Corps be Eogis untergebrachte Galerie schon gegen 1000 Hummern. Diele bienten aller- 
bings anberen als künstlerischen Interessen; sein Wunder, wo eine öräveniß h^ftc. 
Die ihrem Inhalt nach als Saleriebilder zu bezeichnenden schätzt Konrab Range,") 
von bem bie älteren Bestäube auf Srund des urkundlichen Materials einer verdienst- 
vollen britischen Sichtung unterzogen würben, auf 376. Eine Vermehrung scheint unter 
Eberhard Eubwig nur durc ben Ankauf von 24 Silbern aus bem Alachlaß bes Cübinger 
Professors Geheimrat Johannes Ofianber (+ 1724) ftattgefunben zu haben. 3m gleichen 
Jahr würbe ein Inventar angelegt.

Bei ber Flucht des Hofes vor ben Franzosen im Jahre 1734. ichaifte man bie 
Galerie in Eile nach Stuttgart, wo sie jahrelang verpackt liegen blieb, berzog Karl 
Alerander brachte fein halbes Eeben in Feldlagern zu. Sieichwohl erwarb biefer Sürit 
im Jahre 1736 von bem Baron, späteren Trafen Sustav Adolf von Dotter, jenem viel- 
gewandten Diplomaten, preußischen Etatsminister unb Sesandten am Wiener Hof, wo 
er nebenbei bes Herzogs Angelegenheiten vertrat, um 24 OOO Dulden eine Sammlung 
von 411 Silbern. Eeibcr waren bie stolzen Nalernamen, welche ber schlaue Eebemann 
feinen Scmälben beilegte, trügerisch- .

Auch bann, als bie vormundschaftliche Regierung, bei welcher Spariamteit um 
Nüchternheit im Staatshaushalt oberster Srundsat war, ihre Befugnisse in bes jugend- 
liehen Herzogs Karl Hände legte, ging für bie Talerie fein Slücfsgeftirn auf. Seine 
größte Erwerbung war bie ber „Wiener ober sogenannten Koberfchen Malereien . 
Die ^erfüllst biefer Sammlung, bie nicht weniger als 110 Semälbe, aber nach Eange 
nur zwei hervorragende enthielt, ist nicht recht aufgeklärt; sie hängt vielleicht auch noch 
mit Gotters Wiener Hufenthalt zusammen. Der durc bie Verhaftung bes Juden Suß 
poltstümliche Burggraf unb Erboberstallmeijter Reinhard von Köber (1692—1456) 
taufte im Jahre 1748 dem stets gelbbebürftigen Srafen Dotter bas Schloß ilolodorT 
bei Gotha ab, wohin er sich, 1751 bei Hof in Ungnade gefallen, zurückzog. , .

Daß ber Herzog es versäumte, durc feine römischen Verbindungen ATeilterwerke 
anzutaufen, ist schon berührt. Damals, wo selbst allererste Werte noch nicht für 
undertäuflic galten, wäre ein Srundstoc von weit wertvolleren Italienern ober, auf 
anberem Wege, von Niederländern zu erwerben gewesen, als unsere Salerie in ihren 
älteren Seiten sie besitzt. Aac den Berichten bes Agenten Ailoni sind nur moderne 
Gemälde auf Rechnung ber Privatschatulle bes Herzogs bestellt worben, hauptiächlic. bei 
Pompeo Satoni. Im Mai 1756 sandte er ein porträt Serenissimi für eine Sabatiere 
um ben preis von 50 Scubi unb bie Silbniffe bes Herzogs als Krieger mit Degen, 
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ber Herzogin mit Olivenzweig, welche beren Mutter, die Mlarkgräfin Wilhelmine von 
Bayreuth, bei ihrer Anwesenheit in Rom „mit viel Vergnügen" in Augenschein ge- 
nommen hatte. Batoni erhielt hiefür 60 Zechinen. Dazu famen zwei nicht näher be- 
Zeichnete Porträts; alle fünf Silber trugen bem Meister 209 Scudi ein. Koch im März 
1757 spricht Mliloni von »ritratti vaghi e bellissimi dal pittore Batoni«. Diese Se- 
mälde wurden übrigens wohl nicht ber Galerie überwiesen.

Sonst finbet man noch bie Aotiz, ba^ sic ber Herzog 1775 in Rom erfolglos um 
einen Suido Reni bemühte. Ein bemerfenswerter Zuwachs erfolgte, wie es scheint, nur 
noch 1790 unb 1791 durc ben Ankauf einer Anzahl von Niederländern. Im großen unb 
ganzen hatte man nur Erwerbungen aus zweiter Hand gemacht; Hamen wie Dürer, 
Holbein, Rembrandt, Rubens, van Dyck, Carracci, bie in ben alten Verzeichnissen 
prangen, hoben sic als nicht stichhaltig erwiesen. Die echten Italiener, Niederländer unb 
Franzosen aus bem 17. Jahrhundert hotten wenig zn bebeuten. Auc zeitgenössische 
Silber von einigem Wert waren selten; ich nenne bie Italiener Eiepolo, Suardi unb 
Canaletto, ben Franzosen Vernet. Raphael Mengs fehlt. Etwas besser steht es mit 
ben Deutschen unb ihrem Anhang: Kupetzty, Rugendas, Querfurt, 8. Kobell. Der 
Wiener Akademiedirektor Martin v. Meptens (1696—1770) war durc ein Selbstbilönis 
vertreten, wäßrenb sein Landsmann unb Schüler, ber Historien- unb Porträtmaler 
Sophonias Dederichs (1712—1772) aus Stockholm, ber von feinem zeitweiligen Wohnsitz 
Augsburg auch nach Stuttgart gekommen fein soll, seine Kunstprobe hier hinterließ. Von 
ber Berlinerin Madame Cherbusc befaß die Galerie zwei noc zu erwähnende Silber. 
Suibal malte bie Weiber von Weinsberg.

Huf eine z^eefmäßige Verwaltung ber Salerie hatte schon Eberhard Ludwig 3e- 
dacht genommen. Ein großes Inventar würbe 1724 angelegt. Der erste sachverständige 
Snfpettor war 1729—1735 ber Miniaturmaler Hofrat Laurentius von Sanbrart, 
ein Urgroßneffe bes berühmten Verfassers ber „deutschen Akademie". Er bezog 500 
Dulden in Seld unb Naturalien. Dafür sollte er nicht nur „alles in Ordnung halten", 
fonbern auch auf Vermehrung durc Ankäufe „von privaten in unb ausser Landes unb 
Husgrabungen bebaut fein". Die Gemälde waren nämlich im Alten Corps be Logis 
zusammen mit Mebaillen unb Hntifen untergebracht; auch Landkarten, geftungspläne 
unb Kuriosa versperrten unb verbunfeiten, wie Sanbrart 1731 flagt, ben Kaum. Er 
tritt für neue Salerieräume mit vernünftiger Platzverteilung ein, er weist auf bie Hoh 
wenbigfett hin, „alle Gemälde zu examinieren", Kopien unb neue Silber auszuscheiden; 
er will moderne vergoldete Rahmen mit Zieraten an ben Ecken angeschafft wissen, bie 
oben in ber Mitte eine Kartusche mit ber Chiffre bes Herzogs, unten eine fleinere mit 
bem Hutornamen tragen sollen. Im gleichen Jahre 1731 macht er auf bie Galerie 
eines Reichsgrafen, bie käuslic fei, aufmerffam unb sieht sich in ben Schlössern zu 
Leonberg unb Hürtingen nach brauchbaren Silbern für Ludwigsburg um.

Wir werben auf Sanbrart als Maler zurückzufommen hoben, wie auc auf feine 
sogleich zu nennenben Aachfolger. Der Kammermaler Johann Philipp Weißbrobt hotte 
bie Snfpeftion nur 1735—1737 mit 500 Culben Sage, wofür er sic herbeilassen mußte, 
nebenbei alle Reparaturen, auch in anbern landesfürstlichen Gebäuden, zumal in Stutt- 
gart zu besorgen, ferner Bildnisse aller Hrt mit ftarfer Preisermäßigung zu liefern: 
3- S. ein Miniaturporträt um 12 Sulden statt 8 Dukaten, ein lebensgroßes um 75 statt 
400 Dulden. Sieichwohl war man mit ihm nicht zufrieden. Unter ber vormunoschaft- 
lieben Regierung bes Hbminiftrators Herzog Karl Rudolf von Württemberg-Aleuenjtaot 
würbe als neuer Inspektor ber Hofmaler Johann Christoph Sroth angestellt, ber 
schon 1735 Mitbewerber war; er blieb auf der Stelle 1737—1760. Im Jahre 1737 
trafen 12 Schlachtenbilder ein, welche Karl Alexander bei Huguft Querfurt in Wien 
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bestellt hatte, darunter die beiden je 12 Meter langen und 4 Meter hohen Nolojjals 
bilber Böhifätt und Belgrad. Sic wurden zunächpit im zeuen Bau zu. Stuttgart unter: 
gebracht, um bann das neue Corps de Logis in Ludwigsburg zu schmücken. Anbezieits 
tarnen 1737 von ber Gotterschen Sammlung 34 Stück 'n das Alte Schloß nac $ tut :

t S0nft war diese Sammlung „im Saal des hinter bet Schloßtapetle stehenden 
pavitons" aufgestellt. Erst 1738 wurde sie „dem Inventar injeriert".,.

Hus ben Schlössern zu Leonberg, Nürtingen, Ebingen, Urach, Winnental, Weil: 
tingen, Tracenheim musste Brot weitere Gemälde, meist Familienporträts, Bujommen: 
suchen, in Stuttgart ausbessern lassen unb nac Ludwigsburg Waffen Wohl infolge 
Raummangels mürbe bie Galerie spätestens 1744 in bas Heue Corps de Sogis verlegt. 
208 1754 gab bie Stuttgarter Kunsttammer verschiedene Bilder nac Ludwigsburg ab. 

216 im Jahre 1758 bet turpfälzische Galerie-Znipektor Hofkammerrat örcuer, 
bet sich einer Sage von 1500 Gulden erfreute, Ludwigsburg besuchte, bat droth, Der 
nur 300 Sulben bezog, um Ausbesserung, jedoch vergebens. Ein paar Sahre später 

trat er seine Stelle einem ©röteren ab. .
Hm 6. Mai 1760 ernannte Herzog Karl feinen ersten Hofmaler Ricolas Suibal 

am »Directeur de galerie« mit bem Hang eines Hoftammerrats. Aachträglic wurde 
bestimmt, solange er ich in Suoiigsburg aufzuhalten habe, solle er quartier, sich, 
85813 unb sicht bei Hofe frei haben. Er hatte das Hebenamt 24 Sabre lang bis A" 

feinem Sob inne. Da er in Stuttgart wohnen blieb, wurde auf seinenAntrag ”3 
besseren Konservierung bot Salerie" ein »Gargon de galerie« angeitellt, ‘04— 
Rimo« Slsabbdus stunobrobt, bann feit 1767 Batob Gottlieb Bärenitecher (1742 bis 

1804) Beibe waten Maler unb Vergolder unb gingen mehr als zu wünschen war auf 
bas Hcftauricrcn von Saleticgcmälben aus. Järenitecher malte auc selbstRegentenbilber, 
so 1774 gerzog Karl unb seine vier Vorgänger auf Kupfer für die Kunsttammer in 
Stuttgart 1791 um 40 Sutben nac einer kleinen Vorlage bas lebensgrosse Bilbnis 
Eberbatbs II. in ber gamiliengalerie, für bie er au* andere portrate auf bas ictigc 

Sotmqt.RcEATSTNSEf: Verwaltung mürbe gunä^ft 1761 ein Sturz vorgenommen; als 

man bann ein grosses „sudwigsburger Castellaney nventer" von bex.Ahusstottung.es 
Schlosses anfertigte, entstaub ein gesondertes „Inventarium über bie be209"1C 
AT81e%eySafelic". Es ist vom 14. August 1767 datiert und enthält in 1466 
Hummern 2495 Einzcibitber. ie Hauptmasse befand fW in der eigentlichen solezie 
im Heuen Corps be Logis; sie nahm in ber Osthätfte des Obergeico] es 
11 3immer unb einen Vorraum ein. die Sammlung war nicht etwa nac „Schulen, 
YonZemsacb Segenftänben abgeteilt. 3m ersten zimmer sa man lauter Porforce- 
agben, im ZWeifen Porträts, im dritten Landschajten; in ben folgenden 33 lumenstlicke, 

Hrebitetturen, Köpfe, Bataillen; im achten und neunten Historien, in ben beiden letzten 
Sierftüctc unb Miniaturen. andere Silber befanben sic in ben herzoglichen ®Xt in ■ 
SerAavschautafeizimmer, ben beiden langen Verbinbungsgalerien unb bem Magzin , 
;3 s w ta sauje des sanoschastsassesots Schönteber. —ux rhal ^broi 93 burk 

binnen in Stuttgart 29 Gemälde im Alten Schloß, 35 in der Kunstkamn T, 1 " 
BEn““bornsimmeen ber Bergogin-WDitiDe", also wohl im süritenhaus, - übrigens war 

Hergog Karts mutter längst nicht mehr am leben; verichiedene not in.baruntèr 

einen leit bet xoeberseben Sammlung barg bas Schloss Stavenccf, einige wenige Kitt): 

beim Rur StetfeEeiicben Hebung ber Salerie vermochte Buibat mieot viel beizutragen, 
wenn du slezammernzah von 1761 auf iz67 um 87 zunahm. Viele Silber wanderten 
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schon 1768 auf die Solitüde, wertvolle, wie wir sahen, in den 1770er Jahren nac 
Stuttgart in Franziskas Palais.

Der Nachfolger Suibals in der Direktion war 1784—1798 der Landschafter 
Harper. Ihm zerrann die Galerie sozusagen unter den Händen; in dem einzigen 
Jahr 1790 muszte er aus Ludwigsburg 584 Silber in die neue Residenz Hohenheim 
abgeben. Dazu tarnen 17 aus dem Heuen Schloß in Stuttgart, 10 aus bem jüngst 
erworbenen zu Bönnigheim, 18 neu getaufte. Ob je die Sammlung in Ludwigsburg 
wieder auf ihren Dollbestand gebraut würbe, ist hier nicht zu erörtern.

Auf Harper folgte Hetsch, bann Seele. Die Semäldegalerie aber blieb noc lang 
ein Stiefkind, blieb es zum Schaden unseres Landes. Erst nachdem bie Silber des 
älteren Abel, welche Soethes lebhaftes Interesse erregten, wieber zerstreut waren, nach- 
bem durch bas Ablehnen ber Sammlung Boijserée ein schwerer Miszgriff geschehen, 
besann man sic seit ber Perlegung ber Galerie als Staatsfammlung nac Stuttgart 
eines Sefferen. Jetzt erst fam ber Zuwachs, auf ben wir mehr ober weniger stolz fein 
bürfen: bie Schätze ber Galerie Barbini-reganze aus Venedig, bie Altdeutschen des 
Obertribunalprokurators Abel, Schulbilder von Rubens unb van Dyck, ein echter Rem- 
branbt, bie schwäbischen Klassizisten unb moberne Meister, Sainsborough.

Ein herzogliches Kupferstichkabinett als Sammlung für sic gab es nicht. Doc 
überwies Herzog Karl schon 1765 ber Bibliothek einen Srundstock, welcher aus ber 
1785 angetauften Bibliothek bes Seheimrats Frommann durch Kupferstiche unb Holz- 
schnitte sehr bereichert würbe. König Friedrich hat bann, zuerst im K. Residenzschloßz, 
bie Sammlung selbständig gemacht.

* **

Malerei und graphilche Kunst im Rohohnpeitalter
Die deutsche Malerei hatte in Herzog Karls Jugend, abgesehen von den Fresko- 

virtuosen, unter benen wir feinen Württemberger finben, so ziemlich ihren Tiefstand 
erreicht. Auc war sie großenteils auf das porträtfad) beschränkt. Der erste Maler, 
mit bem Karl in Berührung fam, war ber zugleich archäologisch gebildete Laurentius 
von Sanbrart, einer feiner Lehrer. Aachdem biefer bie Salerieinspektion niebergelegt 
hatte, fertigte er 1737—1741 für ben „Zandprinzen" eine Anzahl von Miniaturbildern, 
worunter ein porträt Karls in eine Cabatière um 100 Suldeneine Muttergottes, eine 
Kreuzabnahme, bie Aothelfer, Landschaften, Jagostücke unb Stilleben. Für ein schon 
1728 gemaltes Souachebild Eberhard Ludwigs zu pferb, jetzt in ber K. Staatssamm- 
lung vaterländischer Altertümer, erhielt er erst 1740 ein Honorar von 100 Louisdors. 
Von ihm fam auc Joachim von Sanbrarts Werf in 7 Foliobänden in herzoglichen 
Besitz. Er starb als Hofrat unb Antiquarius 71 Jahre alt am 13. Januar 1753 
in Stuttgart.

Hier geboren war als Sohn eines wohl aus Alorddeutschland eingewanberten 
Malers ber Porträtist Johann Sfaaf Sieffopp (1697—1775), zuletzt Hofmaler. Bild- 
nisse von ihm vervielfältigte I. I. Haid in Augsburg.

Segen bie Mitte des 18. Jahrhunderts erscheint als ber höchstgestellte Maler in 
Württemberg Johann Christoph Sroth, Hofmaler feit 1718, gestorben in Stuttgart 
am 14. April 1764 im Alter von 76 Jahren. 3m Hinblick auf feine amtliche Stellung 
zugleich als Salerieinspektor bürsten ihm bie großen Bildnisse von Karl Alexander unb 
Maria Augusta in ber Samiliengalerie zu Ludwigsburg zuzuschreiben sein. Im Jahre 
1754 fopierte er zwei eben aus Italien angelangte Porträts bes Herzogs unb ber 
Herzogin für bie „Landschaft". Einige seiner Bildnisse finb recht unb schlecht in Augs- 
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burger Kupferstichen wiedergegeben. Aus feinem Aachlaß würben mehrere Semälde: 
Denus, Merkur unb Cupido „von Correggio", zwei Stücke „von Rembrandt", eine 
Kreuzabnahme von Christoph Schwarz nac St. Petersburg verkauft.

Zum Seil bekannter als er selbst finb feine Söhne. Die beiben ältesten wandten 
sich nac Rußland: ber Porträtmaler Georg Christoph Srot (1716—1749) war feit 
1741 in St. Petersburg; zum Mitglied ber dortigen Akademie brachte es 1764 ber 
Tiermaler Johann Friedrich Groth (1717 bis etwa 1786). In Deutschland blieb Johann 
Hifolaus Sroth, Porträtmaler, geboren in Stuttgart 1721, + in Memmingen 1797. 
Er war wohl ber „Kunstmaler Groth junior", weiter sic 1746 „zur Perfektionierung" 
in Wien aufhielt unb mit 200 Bulben unterstützt würbe — das älteste Beispiel eines 
Künstlerstipendiums unter Herzog Karl. Als vornehmste Arbeit bes Bildnismalers Sroth 
in Stuttgart bezeichnet Meusel 1789 „bas furfürstlic bayrische Familienstück in München . 
Ein Halbbruder ber genannten war Johann Jakob Srot (1737 1784), Kunstmaler 
in Stuttgart, auc bei ber Porzellanfabrit in Ludwigsburg.

Eine ansehnliche Künstlersamilie begrünbete auc der Stuttgarter Johannphilipp 
Weißzbrod(t), ein am 30. Juni 1704 getaufter Sohn bes Landschaftsküfers. Kammer- 
maler 1734, plante er, wie es scheint, nac feinem Rücktritt vom Inspektorat ber ® alerte 
1737 die Gründung einer Porzellansabrit in Ludwigsburg. Von 1742 bis 1748 als 
„Kammerdiener" unb Kammermaler bem Hofstaat ber Herzogin-utter zugeteilt, muß 
er bann eine Zeitlang in ber Fremde verweilt haben. m Sahre 1760 würbe er, bei 
bamals 600 Sulden Gehalt bezog, mit einer Zulage von 400 Bulben nebst freiem 
Quartier „Konbirettor" bei ber Ludwigsburger Porzellanfabrit. Als er aber nach 
einigen Jahren „die versprochene unb längst erwartete probe von großer emaillierter 
Arbeit nicht geliefert" hatte, wurde ihm eröffnet, daß er nur so lange bleiben sönne, 
als sein Sohn in herzoglichen Fabrikdiensten sei. Mit 70 Jahren arbeitsunfähig, segnete 
er bas Zeitliche in Ludwigsburg am 22. August 1783. Er hatte Hand in Hand mit 
ber porträtmalerei bie Schabkunit betrieben. Als probe hievon kann ein ovales Bruit- 
bild bes Herzogs Karl Alexander bienen. Auc württembergische Beamte hat er in 
solchen Blättern dargestellt.

Von Eva Margareta Zimmermann, einer Souter bes früheren Hofbilohgucrs, 
hatte er mehrere Söhne. Zwei bavon widmeten sich der Kunst: Sriedric als aaler, 
Karl als Kupferätzer. Friedric Christoph Weiprob, getauft in Stuttgart am 13. Juni 
1739, lernte bei feinem Pater bas porträtmalen; vielleicht benützte er auch noch bie 
Académie des arts. Eine Reihe von Jahren, etwa bis 1767, war er bei ber Subrigs- 
burger Porzellanfabrit angestellt. Als 1773 die Kunstschule zugunsten ber alilitür- 
akademie gleichsam gespalten würbe, übernahm er bie Leitung bes in tubwigsburg 
zurückbleibenden Restes, begab sic aber spätestens 1789 nac Mannheim; bort ober in 
England, bas er wiederholt besucht zu haben scheint, soll er um 1803 gestorben sein. - 
Sriedric Wei^brob malte in Miniatur, Öl unb Email, meistens Bildnisse, worunter 
sein eigenes, doc auc Historien: als „Probestück bei ber Aufnahme in bie Atabemie 
zu Stuttgart" soll er einen schlafenden Emdymion vorgclegt haben. 3n bie herzogliche 
Kanzlei tam von ihm 1768 ein „porträt Serenissimi" um nur 33 Dulden. Sin durch 
Überlieferung beglaubigtes Ölgemälde Weisbrods ist bas ansprechende Samilienbild bes 
Hof- unb Domänenrats Johann Seorg Hartmann (1731—1811) mit Srau unb Kind, um 
1772. Aufputz unb koloristische Behandlung bes lichtblauen Gewandes ber grau erinnern 
auffallenb an bie Galbfigur Franziskas von Hohenheim im K. Residenzichloß (S. 53).

Ein anberes Bildnis Franziskas in weißem Norgenkleid unb Kapuze, ieht in ber 
K. Staatsfammlung vaterländischer Altertümer, ist vielleicht von bem 1739 in bestach 
geborenen Maler Johann Konrab Schleehauf, ber seit 1771 Lehrer im Seichnen unb 
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Malen an der Militärakademie war und 1803 noc lebte. Sein Porträt des Professors 
Balthasar Haug, mit einem Buc an einem Eisc sitzend, hat durch einen fleinen Kupfer- 
stic Verbreitung gefunden.

Wenig besannt ist der Kunstmaler Johann Friedric Slocker: Sohn eines kur- 
pfälzischen, in Tübingen eingebürgerten Malers, kommt er 1749 in Stuttgart, feit 1754 
in Ludwigsburg vor, wo er 1780 im Alter von 62 Jahren starb. Von ihm in der 
Kirche zu Ochsenwang O.A. Brackenheim ein gemaltes Epitaph für Ludwig Bernhard 
von Sternenfels und dessen Gemahlin, geb. Söler von Ravensburg, 1745. Im Jahre 
1750 war er an der Dekoration des Opernsaals in Stuttgart beteiligt. Drei Söhne, 
welche den Beruf des Vaters ergriffen, tarnen nicht zu Jahren: August Friedrich (1749 
bis 1792), angeblich „Maler bei der herzoglichen Akademie in Stuttgart", Johann 

Friedric (1754- 17 83), Kunstmaler in Ludwigsburg und Johann Karl Eberhard (1756 
bis 1785).

Vertrauter klingt uns der Käme Morff. Diese Familie fam wahrscheinlich aus 
der Schweiz. Im Jahre 1736 wohnte im „Landhaus" in Stuttgart, das feit 1728 
der reformierten Gemeinde gehörte, der Prediger Salomo Morff. Ein naher Verwandter 
von ihm bürste bcr Kunstmaler Johann Jakob Morff fein, beffen Vater übrigens 
Landwirt in Enzweihingen war. Morff wirb als „herzoglicher Bauhofmaler", auc 
als Theatermaler genannt; er arbeitete u. a. 1772 auf ber Solitübc. In Stuttgart 
verschied er 66 Jahre alt am 28. Dezember 1802. Norff muß einen ziemlichen Bus 
genoffen haben; so gierte er 1779 bie Decke bes Ratssaals in Heilbronn mit einer 
allegorischen Darstellung ber Gerechtigkeit. In ber Porträtausstellung zu Stuttgart 1881 
war sein Selbstbildnis aus bem Besitz bes Malers X. Pilgram zu sehen, bcr auc ein 
weiteres, von Oelenhainz gemaltes porträt Morffs ausstellte.

In ber Universitätsstadt € ü b i n g e n, wo zahlreiche gelehrte Häupter zu verewigen 
waren, fanb mancher Maler fein Brot. Einen wackeren Meister lernen wir in Wolf- 
gang Dietrich Majer kennen. Geboren in Vernloc O.A. Münsingen am 20. März 
1698, beschloss er in Tübingen am 17. Juni 1762 als »civis academicus« sein Leben. 
Beziehungen zum Hofe hatte er schon beim Cod Eberhard Ludwigs; ihn musste er auf 
bem Paradebett malen, wofür er erst 1740 mit 50 Gulden abgefertigt würbe. Aloc 
bezeichnender ist, ba^ er von bcr vormundschaftlichen Regierung eines Sages Knall unb 
Fall unter Androhung von Gewalt mit Malgerät aus Tübingen herbeigerufen wirb, 
1743. Im Jahr 1745 reift er auf Herzog Karls Befehl nach Bayreuth, „um die 
Prinzessin Braut in tebensgrö^e zu malen für Ludwigsburg in den großen Saal". 
Majer erhält am 18. April 1749 ein Honorar von 100 Dukaten = 425 Sulden, zu- 
fammen mit ber Reiseentschädigung 500 Sulden. Dieses Bildnis ist zweifellos bas jetzt 
in bcr Familiengalerie im Reuen Schloss zu Stuttgart befindliche (S. 60): stehende Figur 
mit einem Mohrenknaben als Schleppträger, Ausblick in einen harten mit Spring
brunnen. Bei wohl abgewogener Komposition stört im einzelnen auszer bem ungeheuer; 
liehen Zeitkostüm bie gezierte Handbewegung ; auch ist bas jugendliche Gesicht nicht weic 
genug modelliert, cs hat im Original einen fühlen Fleischton unb graue Schatten.

Im Dezember 1755 wirb Majer, soeben aus London zurückgekehrt, wieber vom 
Herzog berufen, um einige Porträts zu malen. Auc hat er sicher eine Anzahl von 
Hochschullehrern porträtiert. Es ist faum zu glauben, daß von über 200 Professoren- 
bildnissen in bcr Aula sein einziges feine Signatur tragen soll;52) bas bes Historikers 
Hallwachs (+ 1738) stammt tatsächlich von ihm. Augsburger Kunstblätter von S. 
Kilian, I. A. Fridrich, I. I. Haid nach Bildnissen Majers gibt es in ziemlicher An- 
zahl; ich nenne nur Seorg Bernhard Bilfinger (1693—1750), Seheimrat (S. 152).
Offenbar ein Sohn bes Meisters war Jeremias Majer aus Tübingen (1735—1789), 
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der schon mit 14 Jahren nac England kam und dort 1769 Mitglied der Kunstakademie 
wurde, ein trefflicher Miniaturmaler auf Elfenbein. Bei Alajer d. H. lernte Oelenhainz.

In der Tübinger Aula trägt das Porträt des Aiediziners Daniel Hoffmann vom 
Jahre 1752 die Bezeichnung : »Malcote, peintre de la cour de Kirchheim« — damals 
Hofhaltung der Herzogin Johanna Elisabeth, Witwe Eberhard Ludwigs (+ 1757). 
Joseph Franz Malcote, der 1767 den Triumphbogen für Herzog Karls Einzug beim 
Aniversitätsjubiläum entwarf, erreichte ein Alter von 81 Jahren und starb als civis 
academicus in Tübingen im Jahr 1791.

Ein weiterer Tübinger Kunstmaler war Jakob Friedric Dörr (1750—1788), der 
Tater des bekannteren Aniversitätsmalers T. S. Dörr (1783—1841). Der ältere Dörr 
porträtierte 1776 den Regierungsrat I. S. Stockmayer (1705—1782) als Landschafts- 
fonfulenten (S. 208).

3n Eszlingen werben im 18. Jahrhundert zwei Künstler, Fuchs und Jhle, als 
Verfertiger von Bildnissen ber damaligen Ratsherrn erwähnt. Johann Jakob Ihle 
(1702—1773) lieferte 1758 ein bescheidenes Porträt Herzog Karls in bas Rathaus zu 
Kirchheim u. T. Sonst kennt man von ihm unbebeutenbe Kirchenmalereien in St. Dio- 
nysius zu Eszlingen, in Fichtenberg, Weilheim u. T. (1748), Süglingen. Weiter brachte 
es beffen Sohn unb Schüler Johann Eberhard Ihle (1727—1811), seit 1771 Direktor 
ber Kunstakademie zu Alürnberg, bie jedoc unter ihm nicht gedieh. Verschiedene Würt- 
temberger finb um 1750 von Jeremias 3hle unb E. T. 3hle porträtiert worben. In 
ber Porzellanfabrit zu Ludwigsburg wirkte seit 1763 ber Kunstmaler Philipp Jakob 
Ihle, 1771 Porzellan- unb Theatermaler. — Die Ulmer Porträtmaler Kleemann unb 
Pfandzelt, reine Lokalgröszen, kommen für Hitwürttemberg nicht in Betracht.

Die meisten bisher Benannten haben uns künstlerisch wenig zu sagen. Ihr Können 
war beschränkt, von freiem Schaffen faum bie Rede. Sie arbeiteten für bas Bedürfnis, 
unb biefes ging, wie es in kunstarmen Zeiten zu gehen pflegt, selten hinaus über hand- 
werfsmäßige Familienbilder, wo bie steife, vermeintlich würbevolle Körperhaltung, bie 
pedantische Frisur und dergleichen für bas Entfalten künstlerischer Eigenart wenig Spiel- 
raum liesz.

* **

In Süddeutschland war um bie Mitte bes 18. Jahrhunderts in ber Malerei unb 
im Kupferstich, wie auc im Kunstgewerbe, Alürnberg übcrflügelnb, Augsburg ber 
weithin herrschende Vorort. Dem deutschen Rokoko wirft man eine gewisse Derbheit 
vor, allzu aufdringliche garbeneffette unb eine unfeine Formensprache auch im ornamen- 
taten Schnörkelwesen bes Kupferstichs. Mit französischer Eleganz hält diese Kunst freilich 
feinen Vergleich aus. Immerhin hatten unsere Rokokomeister bas Zeug zu großzügigem 
Schaffen, zumal al fresco; eine wohlausgebildete Technif ber Wandmalerei mit flott 
unb sicher gezeichneten perspektivischen Verkürzungen war ihnen in Sleisc unb Tlut 
übergegangen. Man benfe nur an bie jahrhundertlang blühende Hugsburger Sasjaden- 
malerei, welche ben Straßen jener Stabt bas Huschen festlicher Pracht verlieh. Augs- 
burger Maler waren eine Zeitlang auc in Württemberg begehrt.

His im Jahre 1745 bas Hußere bes Landschaftsgebäudes in Stuttgart auf 
Herzog Karls Hnregung mit mythologischen Fresken geschmückt werben sollte33), lieferte 
Entwürfe Johann Georg Bergmüller (1688—1762), Akademiedirektor in Hugsburg, 
von welchem bie K. Kupferstichsammlung 12 schön getuschte Blätter verwahrt: Saturn, 
Jupiter, Juno, Hpollo, Diana, Mars, Venus, Vulfan, Hierfür, Ceres, Aeptun unb 
Cybele. In bem Hfforb vom 8. Februar 1745 hat sic jedoc neben Bergmüller beffen 
Schüler Johann Georg Wolcfer (1700—1766) unterzeichnet. Ihm würbe, nachdem er 
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zwei Risse, „wie das steinerne Landschaftshaus zu illuminieren", vorgelegt hatte, um 
1000 bis 1200 Culben die Ausführung übertragen; nac einer späteren Zusatzbestim- 
mung sollte sie alle vier Seiten des damals noc freistehenden Sebäudes nebst einem 
kleinen Anbau umfassen. Als Gesellen wirkten Johann Baptist Bergmüller, der Sohn 
des Altmeisters und ein gewisser Anthoni mit.

Hausfresken sind nicht 
nac ihrem absoluten Kunst- 
wert einzuschätzen; bas 
Wesentliche ist, ob sie sic 
dekorativ gut einordnen unb 
bas Sebäude in ben Haupt- 
linien hervorheben. Unb bas 
trifft hier zu. Hatte in ber 
Renaissance 54) bie Fassaden- 
maleret, unbekümmert um 
bie Struktur ihrer baulichen 
Unterlage, sic willkürlich 
ausgebreitet, so wurde schon 
im 17. Jahrhundert ber 
organische Zusammenhang, 
bas Eingehen auf ben archi- 
tektonischen bebauten bes 
Sebäudes mehr betont; statt 
zusammenhängender Darstel- 
lungen über bie ganze Fläche 
hin komponierte man in 
eine ber Zahl ber Fenster- 
achsen entsprechende Schein - 
architektur mit leicht ab- Diana
, . Entwurf von Bergmüler für eine Freske am Sandschaftsgebäude 

getönten Orunde Einzelbilder,
bereu Rahmenwerk im 18.
Jahrhundert Rocailleformen zeigt. — Am Ständehause sieht man in einer bie Ober- 
geschosse zusammenfassenden gemalten Pilasterordnung an ber Sangfeite Saturn, Dulkan, 
Jupiter, Apollo, Mars, Merkur, an ber Siebelseite Diana unb Eybele, dazwischen bas 
altwürttembergische Wappen, barüber noc anbere Darstellungen nebst bem Wahlspruc 
Concordia nutrix patrise. Stellenweise bemerkt man eine Vergröberung ber Figuren 
im Vergleich mit Bergmüllers Entwürfen. Erneuerung 1874.

Aoc höheren Ruf als Bergmüller genof? fein Alachfolger Matthäus Günther 
(1705— 1788), Akabemiebirektor 1762—1784. Schon früher als an ber Abänderung 
bes Opernsaales im Lusthaus war er an ber Auszierung bes Uesib entschloss es in 
Stuttgart beteiligt. Am 12. März 1754 erhielt er 900 Sulden für Plafondmalerei 
im Musiksaal bes Sartenflügels, auc im Porzellankabinett gab er proben feiner Kunst, 
aber all dies ging samt einer unvollendeten Arbeit in „Serenissimi Bibliothekzimmer" 
bei bem Brand 1762 zugrunde. Verschont geblieben ist im südlichen Teil bes Corps 
bc Logis, gegen bie Akademie hin, in einer leiber jetzt durch Einbauten verunzierten 
Salerie bes Hauptgeschosses ein Deckenfresko: Die Aufnahme bes Aeneas unter bie 
Cotter.55) Dieses Semälde, an bem immer noc manche Einzelheiten, insbesondere fein 
gemalte Köpfe, ben Meister loben, sollte man nicht spurlos untergehen lassen. Eine 
Skizze dazu sah einst Paul von Stetten bei Sünther selbst.
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Hiemit sind die Beziehungen der Augsburger Kunst zu Württemberg noc lange 
nicht erschöpft. Der schon 1710 zum württembergischen Hofmaler ernannte Augsburger 
Ferdinand Stenglin reieft noc in die Zeit der vormundschaftlichen Regierung für Herzog 
Karl herein, hat sic jedoc weniger durch Ölbilder als durc unschön geschabte Blätter 
besannt gemacht, barunter Herzog Karl Alexander (+ 1737) unb ber Administrator Karl 
Friedrich (+ 1761). — Die Augsburger Miniaturmalerin Eleonore Kats arina Remshard 
(1701—1767) scheint sic um 1750 eine Zeitlang in Stuttgart ausgefallen zu haben. 
Unb ber Historienmaler Joseph Mages (1728—1769) aus Smst, ber schon feine Aus: 
bilbung teilweise in Stuttgart genossen haben soll, würbe von feinem späteren Wohnsitz 
Augsburg wiederholt fieser berufen.

Augsburg besasz einen Kunstverlag mit groszem Umsatz. Es erschienen bort in 
Menge Kupferwerfc unb Einzelblätter, Landt arten unb Pläne, Architekturprospekte unb 
Ornamentstiche, Heiligen- unb Ehesenbilder, allegorische Darstellungen, auef Kunstblätter 
im engeren Sinn; befonbers flott ging bas 8 es cf äst im Porträtsacf. Was aber die Aus- 
füfrung betrifft, so war von einem verfeinerten Betrieb wenig zu spüren. 3m Linien- 
stic fehlte Weicf seit unb Rundung, unb bie bei Bildnissen vorferrfefenbe Schabtechnit 
förberte ziemlich grobkörnige rüstige Erzeugnisse zutage. Manchmal ist bie Einfassung 
anziehender als bas Bild selbst.

Für württembergische Kundschaft würben in ber betriebsamen Reichsstadt Srab- 
stiefel unb Scfabcifen emsig gefanbfabt. Schönhaars Beschreibung ber Heimführungs: 
festivitäten Herzog Karls im Jahre 1748 zierte Jakob Wangner in Augsburg (1705 
bis 1770), ein Schüler von I. . Herz, mit einer Reihe von interessanten großen 
Kupfern (S. 63, 67, 107). Der Augsburger Jakob Andreas Sri bri cf, Sofn eines 
gleichnamigen, aus Würnberg eingewanderten Kupferstechers, würbe um 1760 herzoglich 
württembergischer Foffupferstecher, blieb aber in feiner Vaterstadt, wo er 1779 erblindet 
aus bem Leben schied. Er arbeitete u. a. für ben Historiker Sattler unb stac zahlreiche 
Bildnisse von Württembergern sauber unb fübfef umrafmt, 3- 3. den Theosophen 
Friedrich Cf riftopf Dünger (1702—1782), ben Juristen Dottfrieb Daniel Hoffmann 
(1719—1780) unb, nac einem Gemälde von I. 5. Ziesenis, ben Politiker unb Patrioten 
Karl Friedrich v. Moser (1723—1798).

Es würbe zu weit füfren, alle efrfamen Meister aufzuzählen, bie vom Sec zum 
Weif ar ihre gäben spannen. Aur noef ein paar Scfulfäupter feien erwäfnt. Elias 
Ridinger (1698—1767), ein geborener Ulmer, feit 1759 Direftor ber Augsburger 
Akademie, ist in seinen Radierungen als fefarf beobachtender Eierdarsteller stets geschätzt 
geblieben. Von ihm gibt es ein ansprechendes kleines Reiterbild Herzog Karls. Sein 
Aachfolger in ber Direftion, Johann Efaias Wilson (1721—1788), einst gepriesen, 
bann geschmäht als Hauptvertreter ber Rofot ozierkuns, bars heutzutage gewürdigt 
werben als Meister in erfinbungsreiefem Beiwerk von Emblemen unb ornamentalen 
Umrafmungen auef in feinen Porträtstichen. Ein fübfef es Beispiel ist sein Bildnis 
Herzog Karls mit unten angcorbneten Soldatentypen zufeiten Minervas unb des würt- 
tembergischen Wappens. Ahnlic Friedrich Eugen.

Vertreter einer mefr konventionellen Kunstweise begegnen uns wieber in ber aus 
Kleineislingen nach Augsburg verpflanzten Familie 6 aib, bereu Bildnisse in Schwarz- 
kuns fief einer unglaublichen Beliebtheit erfreuten. Johann Satob Haid (1704 bis 
1767) verewigte feinen Kunstgenossen I. E. Ridinger naef Bergmüller, ben Adminis 
ftrator Karl Rudolf (+ 1742), ben Seheimrat Ceorg Bernhard Bilfinger (1693—1750) 
naef Majer, ben Theologen Christoph Watts aus Pfaff (1686—1760), Kanzler in Tübingen 
unb Diesen, naef eigener Zeichnung, ben Niystiker Johann Albrecht Bengel (1687 bis 
1752), ben Botaniker Johann Dcorg Smelin (1709—1755) usw. Sein Sofn Johann
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Elias Haid (1739—1809), Akademiedirektor von 1788 an, bekam als Porträtist Auf- 
träge von Aorddeutschland bis in die Schweiz. Er fertigte, meist in markloser Slätte, 
eine Reihe von geschabten Künstlerbildnissen, wie das feines Vaters, Kupetzty, Sraff, 
I. C. Süeszli, Suglielmi. Ic nenne noc das Bildnis des Cübinger Cheologen und 
Kanzlers Jeremias Friedrich Reus (1700—1777) nach Majet, Johann Jakob Moser 
1775, und Schubart auf dem Asperg nac einer Zeichnung von S. 8. v. Söt 1783.

Als einen Ausläufer der Augsburger Schule sönnen mir Egydius »er hels d. 3. 
ansehen. Geboren im Ettal 1742, lernte er das Kupferstechen in Augsburg bei feinem 
Schwager Rudolf Störfel, hielt sic bann 18 Monate in Stuttgart auf unb errang, 
zurückgekehrt, mit einem Bildnis ber Kurfürstin von Bayern ben Eitel eines Hoftupfer- 
stechers. Bald barauf, 1767, wurde er Professor ber Zeichnungsakademie in Mann- 
heim, auc Mitglied ber Akademie in Düsseldorf, unb bilbete sic bei Wille in Paris 
noc gründlicher aus. Seinen Lebensabend, 1802 — 1818, brachte er in München zu. 
Derhelst war am Kurpfälzer Hofe ein Hauptvertreter seiner Kunst unb zeichnete sic 
befonbers im Porträtstic bei kleinem Format durc sichere Zeichnung unb saubere Aus- 
führung aus. Kur bie mit bem Stil Louis Seize auffommenbe Manier, bie Dargestellten 
mebaillonartig gleichsam aus einem steinernen Rahmen herausblicken zu lassen, wirkt etwas 
erkältend, konzentriert aber anberfeits bie Aufmerksamkeit bes Beschauers auf bas Bildnis 
selbst. Don Derhelst stammt ber schon erwähnte Porträtstic Za Suépières. Allgemeiner 
besannt würben bie fleinen Bildnisse, barunter Herzog Christoph, bie er als Eitelkupfer 
in 9 von ben 12 Bänden von Mosers Patriotischem Archiv 1785—1790 lieferte. Auc 
ftad) er bas Bildnis bes Theologen Faber (1717—1779) nac 5. Weiszbrod (S. 273).

In Württemberg selbst lebte vor bem leiten Diertel bes 18. Jahrhunderts so gut 
wie fein Zerufskupferstecher. Ein Dilettant unb Autobibaft war Johann Heinrich 
Kretschmer (1723—1790), feit 1762 Brigadier im Crabantenkorps. Er ftad) 1767 nac 
Riedel unb Malcote bie Ehrenpforten für Herzog Karls Einzüge in Ludwigsburg unb 
Tübingen, ferner Ansichten von Stuttgart unb Ludwigsburg; auc im Porträtstic hat 
er sic versucht. — In 3. Haugs Schwäbischem Magazin 1776 stieß ic auf bie Aotiz: 
„In ber neu angelegten Kupferstecherei zu Ludwigsburg ist schon vor einiger Zeit bas 
Bildnis bes berühmten Jommelli, vor kurzem bas unseres geschickten Pfarrers Hahn 
in Kornwestheim fertig geworben." Beide seien recht wohl getroffen. Das Segenstüc zu 
Hahn (S. 366) bürste ber seltene, ®. 8. Riedel zugeschriebene Stic in ber Sammlung 
bes historischen Dereins zu Ludwigsburg fein, wo ber beleibte Kapellmeister mit ziemlich 
philiströsem Perückenkopf bargeftellt ist. Mehr Schwung unb Feuer liegt in einem be- 
saunieren Bildnis Jommellis, bezeichnet: „Riedel sc. Lip." (S. 495).

Das Ludwigsburger Unternehmen hatte wohl nur kurzen Bestand. Die Kupfer- 
stecherkuns ging in Württemberg einer großen Erneuerung entgegen.

* **

Dir goldenen Tage der Theaterüchoration •
Ein Aufschwung ber zeichnenden Künste in Württemberg macht sic zuerst im 

Dekorationswesen bemerklich, in ber Cheatermalerei, bie noc im Baroc wurzelte 
unb bem anbringenben Klassicismus bie Spitze bot. Sic war allerdings bei uns eine 
exotische Pflanze, in ber Hand von Italienern, genauer Komasfen, Landsleuten jener 
Künstler, bie unter Eberhard Ludwig Württemberg überschwemmt hatten, unb als bereu 
letzter ber Naler Livio Retti (1693—1751) in Ludwigsburg lebte. Die Hauptprobe 
feines Könnens scheint er im Rathaus zu Schwäbisch-Hall 1736 abgelegt zu haben.56) 
Aus späterer Zeit finb feine Arbeiten von ihm besannt. Er führte auc ben Eitel 
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eines kurpfälzischen Hofmalers und trat 1743 als Mandatar feiner Familie mit ‘slaty 
Forderungen hervor, die in der Höhe von 6000 Sulden bewilligt wurden.

Verwandte dieses Alachzüglers traten durch Vermittlung seines Bruders, des Bau- 
direktors, als Dekorationsmaler auf den Plan, als 1750 der Saal des Lusthauses 
zum Operntheater eingerichtet warb; weitere Triumphe feiern sie beim Umbau biefes 
Theaters 1758 unb bei ber Ausstattung bes neuen Ludwigsburger Opernhauses von 
1764 auf 1765.

Zunächst ein rascher Ausblick auf bie Entwicklung ber Eheaterdekoration, welche 
gerade um bie Glitte bes 18. Jahrhunderts in höchster Blüte staub. Dem Vergnügen 
dienend, nahm sie es doc mit ihrer Sechnif ernst unb war in ihrer Art vorbildlich. 
Es waltete in ihr noch die echte Tradition bes Barockstils mit feinem Zug ins Sroßze 
unb Kühne. Huf biefem Grenzgebiet von Architektur unb Malerei wirfte bahnbrechend 
bie Familie Salli ba Bibiena, namentlich Ferdinando unb feine Söhne Giuseppe (+1756), 
ber in Wien, Dresden, Bayreuth, Berlin arbeitete unb ber schon erwähnte Hiessanbro 
(+ 1760). In erster Linie Baumeister, schuf Bibiena für Mannheim nebenbei „vollendet 
schöne Entwürfe zu Cheaterdekorationen, Meisterwerke in Radierung unb Aquatinta". 
Dabei schlug bas Architektonische vor. Aoc berühmter war ber Chevalier Siovanni 
Aiccold Servanboni (+ 1766), feit 1724 Operndekorateur in Paris, Mitglied ber 
Académie royale de peinture, aber auc in ber Architektur bewanbert. „Zur Her- 
stellung von Fest- unb Cheaterdekorationen würbe er nac London, Dresden, Stuttgart, 
Madrid berufen, unb schuf überall noc nie bagewefene Schaustücke." In Württemberg 
liesz er sich, unterstützt von seinem Sohn unb bem pariser Architekten Wichel als Zeichner, 
gegen fürstliche Belohnung vom Juni 1763 an 15 Monate festhalten.

Ein ebenbürtiger Dekorationskünstler, beffen Begabung für bas Architektonische 
faum in Bauwerfen, aber um so mehr in meisterhaft gezeichneten unb gemalten Prospekten 
ans Licht trat, widmete 18 Jahre lang bem württembergischen Hof seine Dienste: Johann 
Baptist Innozenz Colomba (1717—1793), Sohn eines Angelo Domenico, Hesse bes 
Luca Hntonio Colomba, Hofmalers unter Eberhard Ludwig. Sein Geburtsort Hrogno,57) 
in ber Segend bes Monte Seneroso, liegt zwar auf Schweizer Gebiet, aber faum ein 
paar Stunben von ben Frisoni-Rettischen Stammsitzen Scaria unb Saino. Snnocenzio 
Colomba, im Hlter von 20 Jahren feines Oheims unb Lehrers beraubt, bilbete sich 
aus eigener Kraft „durc Fleisz unb Alachdenken" weiter. Der deutschen Sprache mächtig, 
arbeitete er zuerst in ben Rheingegenden, in Mainz, 1742 in Frankfurt. Alac einem 
Wanberleben, bas ihn über Mannheim, Stuttgart, München, Wien, Brünn, Prag, Leipzig, 
Hannover, Braunschweig bis nac Dänemark unb über bie beiden letztgenannten Stäbte 
unb Kassel nach Frankfurt zurück führte, fam er im Herbst 1750 von Mannheim aus an 
ben Stuttgarter Hof, um mit feinen Gehilfen bie Dekoration bes Opernjaals im Lust- 
haus auszuführen (S. 490). Hm 12. Februar 1751 trat er als »Condecorateur« unb 
Theatermaler in herzogliche Dienste mit einem Sehalt von 1200 Sulden, ber im 
Lauf ber Sahre auf 3000 stieg. Seit 1761 leistete er auc als Professor an ber Aca
démie des arts gute Dienste. Hervorragend war feine Tätigkeit für Hoffestlichkeiten. 
Im Karneval 1763 würbe im Ludwigsburger Schloszhof nach feinen Zeichnungen ein 
»Palais de la Magnificence« ausgeführt, in ber Witte ein Kuppelbau, ber Olymp; 
weiterhin eine Schaubühne, wo Le triomphe de l’Amour von Hoverre in Szene ging 
(S. 105). Einen ähnlichen Hofeinbau, ben er für 1764 entwarf, dekorierte Scotti in 
feiner Abwesenheit. 58)

Colomba brachte nämlich ben Winter 1763/64 in Stallen zu. Wit frischer Kraft 
widmete er sic bann ber Ausstattung bes grossen Opernhauses in Ludwigsburg. Reben- 
bei dekorierte er 1765 bas Theater auf ber Solitüde. 3m Frühjahr 1768 zog sic ber



Die bildenden Künste unter Herzog Karl Eugen. 685

Meister, des ruhelosen Hoflebens müde, in seine Heimat zurück, um nur noc einmal, 
1770—1772, bei der Ausstattung des Curiner Hoftheaters in der großen Welt zu er- 
scheinen. Sein Äußeres wirb uns durch einen Porträtstic von 3. 2. Schellenberg 
nahe gebracht (S. 515). _

Colomba hat gelegentlich auch Staffeleibilder gemalt, so ein Altarblatt St. JolepD 
für bie Benediktinerkirche zu Zwiefalten. Seine Hauptitärke liegt aber durchaus in ber 
Ocforationsfunft. „In feinen theatralischen Werfen", sagt 3. c. Süsli, „ist alles neu 
unb voll abwechselnden Erfindungen. Er hat einen gan anderen Weg eingeichlagen 
als feine Dorgänger." Bewunderung verdiene insbesondere ber 80 Suß lange, 50 Suß 
breite plafond im Opernhaus zu Ludwigsburg. And v. Urfull bemerft: „Der von 
jenem komponierte unb gemalte Opernvorhang erfüllte in einem vorzüglich hohen örabe 
alle Forderungen, bie man an ein solches Kunstwort stellen sann." Überhaupt feien 
Colombas Werfe für bie Zöglinge ber Karlsschule treffliche Vorbilder gewesen.

Am meisten Ruhm erwarb sic ber Weister durch seine Dekorationen zu ben großen 
Opern von Sommelli unb Balletten von Aoverre. Auf ben Geburtstag bes Herzogs 
1763 stellte Colomba für bie Wiederholung von Dominellis Didone abbandonata allein 
gegen 20 Verwandlungen fertig. Am gleichen Sag bes Sahres 1764 bei ber Krauss 
führung ber Oper Demofoonte mußte er sic mit Servandoni in ben torbeer teilen. 
Den Vorhang : Apollo zwischen ben allegorischen Gestalten ber Pracht unb bes Ruhmes 
läßt bes Herzogs Medaillonporträt in bem Cempel ber Unsterblichkeit aufftellen, lieferte 
ber jüngere Servanboni. Der Chevalier selbst malte zwei effektvolle Stücfe zur Oper: 
bie Gärten beim Königspalast unb einen Defängnishof, ferner 13 zu ben anschließenden 
Balletten; Colomba bagegen bie sechs ersten zur Oper, vor allem ben vielbewunbertcn 
Palast Apollos. Damals nannte ihn Kriot »le plus grand peintre décorateur 
qui soit dans l’Europe«.

Erhalten haben sic in ber K. Landesbibliothet schön getuschte Zeichnungen zu ben 
Opern Vologeso (1766) unb Farnace. Dieses Werf, beffen Titelheld ber von Cäsar 
besiegte König von pontus war, würbe nicht vollendet ober wenigstens in Württemberg 
nicht aufgeführt. Crotz einigem allzu üppigen Detail ist bie großartige Konzeption zu 
bewunbern (S. 518). Don ben Innenräumen imponiert eine „Galerie", eigentlich ein 
Kuppelraum mit ausstrahlenden Galerien, durch phantastischen Überschwang. Koep 
Goethe hat 1797 bie „Granbiofität" von Colombas Oeforationen hervorgehoben. Don 
ber zauberhaften Wirfung solcher Opern wirb man auc aus ben Entwürfen einen 
Hauc verspüren.

Bei ber ersten Ausstattung bes Lusthaussaales im Jahre 1750 waren, ba sieben 
Vorhänge unb 58 Szenen teils ganz neu, teils vergrößert unb frijc übermalt werben 
mußten, neben Suibal unb Bittio gegen Saggelb zahlreiche geringere Waler, wie Georg 
Wilhelm Dollmer von Wengen, August Weister, Simon Seylner, Joseph Waper von 
Augsburg, Johann Sobias Härlin von Pforzheim, Johann Friedrich Slocker von Lud- 
wigsburg, Johann Eberhard Stenglen, zur Dergolbung ber Salerie-nspektor Sroth 
unb Anton Hagenauer beigezogen worben.59) Du ber Folge arbeiteten unter Colomba 
ftänbige Theatermaler. Ein von ihm mitgebrachter Detter Giovanni Battista be Kglio 
(b’Kllio), ber 1753 Dekorationen zu Dominellis Oper Fetonte ausführte, starb, erst 
33 Jahre alt, in Stuttgart 1758.

Schon vor Colomba war ber Theatermaler Antonio Bittio ins Land gefommen, 
ein Schwiegersohn Leopoldo Bettis. Er lieferte im Jahre 1750 Eheaterdekorationen, 
1754 Sürftücfe, bie Elemente, ins Rejidenzschlos, 1758 Plafondmalerei im Opernhaus 
unb einen erneuerten Vorhang neben Sünther unb Harper; 1763 besorgte er bie 
malerische Ausstattung bes Theaters in GraveneA. Aac bem frühen Sobe feiner Srau 
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Friederike, geb. Retti (+ 1765), an bereu Srabmal in Hofen er ein Porträtmedaillon 
anbringen liesz, füllte er sic in Stuttgart nicht mehr heimis c; er verliesz Württemberg 
spätestens 1768. Don feinem Verdienst um die Begründung unseres Kunstunterrichts 
wirb noc zu reben fein.

Flüchtige Erscheinungen waren ber Schweizer Maler Christian Stöcklin (+ in 
Frankfurt a. M. 1795), ber brei Jahre lang bis 1764 in Stuttgart unb Ludwigsburg 
unter Colomba arbeitete; ferner die Italiener Bartolomeo Pinchetti, 1765 in Sravenec 
beschäftigt, unb Siovanni Camanti, um 1766.

Ein Sohn bes unter Eberhard Ludwig zusammen mit Carlo Cartone in Württem- 
borg tätigen Malers Pietro Scotti, Ciofuè Scotti aus Laino, geb. 1729, würbe 
1762 von Colomba zur Ausstattung ber Oper Semiramis berufen. Am 2 2. April 1763 
als Theatermaler mit 300 Sulden bauernb angestellt, heiratete er, merkwürdig genug, 
eine evangelische Stuttgarterin, Friederike Dorothea, geb. Schumacher (+ 1778). Scotti 
erhielt 1768 bie Oberleitung ber Cheaterdekoration. Einfluszreic war er als Professor 
an ber Académie des arts feit 1767, bann feit 1773 an ber Militärakademie. Er 
stattete 1770 bas Theater in Ceinac aus. Auc malte er für bie Benediktinerabtei 
Zwiefalten mehrere Altarblätter unb mit seinem älteren Bruder Bartolomeo flotte 
Sewölbefresken in eine Dorfkirche an ber Donau. Seit 1777 auszer Dienst, kehrte er 
wohl gleich nac bem Tode feiner Frau Württemberg ben Rücken. Die Schätzung unb 
Bezahlung ber Dekorationskünstler war schon start zurückgegangen. Scotti scheint 1791 
gestorben zu fein; bis zu diesem Jahre würbe er als Ehrenmitglied ber Académie des 
arts fortgeführt.

Der bereits 1751 in Ludwigsburg anfäßzige Kunstmaler Sebastian Holzhey aus 
Heilbronn (1728 bis nac 1800), als Alachzügler 1778 zum herzoglichen Hof- unb Theater- 
maler ernannt, muszte diese Stellung mit bem viel jüngeren, 1755 geborenen Karls- 
schüler Johann Franz Haßmann teilen. Mit ber Cheaterausstattung stauben endlich 
bie vielgewandten „Maschinisten" in Verbindung : ein Johann Christian Keim (1721 bis 
1787), in Hofdiensten feit 1758, neben ihm 1763—1766 Johann Dietric Spinbier aus 
Bayreuth; als Keims Alachfolger feit 1788 ber eben genannte Baszmann.

Aber bie glanzvollen Sage bes höfischen Freudenrausches in Oper unb Ballett 
waren feit bem Verzicht auf bie Residenz Ludwigsburg vollends dahin.

*

Die Malerei Ufr tonangebenuen Chiehtihier
Gewahren wir in ber Cheatermalerei eine letzte Offenbarung ber schöpferischen 

Phantasie von italienischen Barockkünstlern, so herrscht gleichzeitig fern vom Bereich bes 
Lampenlichtes ein Drang nac geläuterten Kunftformen durch Zurückgreifen auf bie 
Klassiker ber Waler ei. Das ist ber Eklektizismus.

Richt wenige Künstler finb im 18. Jahrhundert aus bem Herzogtum Lothringen 
an unb über ben Rhein, vorab nac Kurpfalz unb Württemberg gezogen, aus jenem 
Lande größtenteils französischer Zunge, bas nac unb nac ein Vasallenstaat ber Krone 
Frankreichs geworben war, um endlich bem übermächtigen Aachbarn ganz anheimzufallen. 
Das höfische unb Kunftleben von 1700 an bietet ähnliche Erscheinungen wie in Württem- 
berg, so eine Verlegung ber Residenz von Aancy nac Luneville unter Herzog Leopold 
(+ 1729). Unb als unter feinem Sohne Franz, ber Warta Theresias Semahl würbe, 
bie alte Dynastie ihr Stammlanb verlor, brachte ber letzte Regent, Stanislaus Leszinsti, 
einst König von Polen, ber als Schwiegervater Ludwigs XV. von 1737 bis zu seinem 
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Ableben 1766 die Herrschaft innehatte, die Künste, wie bei uns Herzog Karl, zu hoher 
Blüte. Ihm verdankt Aancy fein großstädtisches Aussehen von planmäßig monumentalem 
Sepräge. Unter ihm wurde ferner, nachdem schon 1702 eine Académie des beaux arts 
gegründet war, 1751 eine Société royale des Sciences et belles lettres, 1758 eine 
öffentliche Bibliothet in Aancy errichtet, während man die alte Hochschule erst 1770 von 
Pont â Mlousson in die Hauptstadt verlegte.

Um Hofe zu Luneville, bann zu Aancy lebte als erster Bildhauer ein Südfranzose, 
Zarthélemi Suibal aus Himes, welcher in Alancy bie prächtigen Springbrunnen auf 
ber Place Stanislas sowie ein 1755 enthülltes Stanbbilb Ludwigs XV. schuf, nebenbei 
auc zweiter Hofbaumeister würbe unb 1757 im Ulter von 78 Jahren bas Zeitliche 
segnete. Sein Sohn war Alicolas Suibal, geb. in Luneville am 29. November 1725. 
Don ber Bildhauerei, bereu Elemente ihm ber Pater vermittelt, geht er im dreizehnten 
Jahre zur Malerei über; fein Lehrer, ber in Rom unter Carlo Maratti ausgebilbete 
Hofmaler Claube Charles (1661—1747), war damals ber beste Pertreter feiner Kunst 
in Lothringen unb bitbete eine förmliche Malerschule heran. Suibal tarn jedoc schon 
1740 nach Paris zu weiterer Ausbildung bei Charles Alatoire (1700—1777), bis er 
1745 als Pensionär in bie Akademie ber Künste ausgenommen würbe. Über bie nächste 
Zeit fehlen sichere Alachrichten. Aac brei Jahren erhielt er ben zweiten preis jener 
Akademie, 60) begab sich dann aber, ber strengen, feinem Alter nicht mehr entsprechenden 
Disziplin bes Instituts überbrüffig, über Bayreuth 1749 nach Stuttgart.

Herzog Karl verwendete ben jungen Maler zuerst bei ber Ausstattung bes Opern- 
theaters im Lusthaus. Er soll sic damals 15 Monate in Stuttgart aufgehalten haben. 
Hm 12. Oktober 1750 werben ihm bann „zu einer vorhabenden Keife nach Rom" 
200 Sulden bewilligt. Suibal hat sich bort im engsten Anschlußz an ben gefeierten 
Et les tif er Hnton Raphael Mengs (1728—1779), ber ihn sogar in fein Haus auf- 
nahm, burch bas Studium alter Meister fortgebilbet. Huf feiner italienischen Keife im 
Jahre 1753 überzeugte sich Herzog Karl von Suibals tüchtigem Streben; er ließ ihn 
mit weiterer Unterstützung bei Mengs bleiben unb bestellte bei ihm vier Deckenstücke für 
ben Sartenflügel bes Residenzschlosses. Mit biefem würben sie unb leiber auc ber grosze, 
erst um 1760 für 6000 Sulden von Suibal gemalte Plafond im Sommerfpeifefaal ein 
Kaub ber Flammen. Sein dauerndes Verhältnis zu Württemberg batiert vom 30. Ja- 
nuar 1754, wo ihm rückwirkend bis 1. Mai 1753 ein Sehalt von 750 Sulden bei ber 
Schloszbaukasse ausgeworfen wirb nebst ber Erlaubnis, noc zwei Jahre in Kom zu 
bleiben. Der Schwiegervater bes Herzogs, Markgraf Friedrich von Brandenburg Bayreuth, 
bem er im Jahre 1755 in Korn als Führer biente, nahm ihn auf feiner weiteren Keife 
burch Stallen mit sich, bei welcher Gelegenheit er auc Corregios Fresken in parma 
ftubiert haben soll, unb brachte ihn fobann nac Stuttgart zurück.

Hm 24. September 1755 wirb Suibal zum Premier Peintre ernannt unter 
Fortbezug seiner bisherigen Sage. Im Jahre 1759 grünbete er einen Hausstand mit 
Christiane Kegina Suliana geb. Creber unb würbe so in Württemberg mehr als anbere 
Ausländer heimisch. Im Lauf ber Jahre erweiterte sic sein Seschäftskreis: 1760 burch 
bie Direktion ber Semäldegalerie, 1761 durc eine Professur an ber Académie des arts, 
mit welcher er bann an bie Karlsschule überging, 1763 durc Mitgliedschaft bei ber 
Residenzbaudeputation. Seine „unter allerhand Artikeln beziehende Besoldung" würbe 
im Jahre 1767 alles in allem auf 3000 Sulden festgesetzt. Eine drückende Huflage 
war ihm bie Oberleitung ber Hoffeste mit bem Entwerfen von Szenerien unb Kostümen.

Durc wiederholte Keifen unb brieflichen Hleinungsaustaufch blieb Suibal in 
Fühlung mit bem europäischen Kunftleben. So besucht er 1760 in Paris ben Kupfer- 
siecher Wille, ber ihn in feinen Memoiren »homme d’esprit et plaisant« nennt unb 
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später mit ihm in Briefwechsel stand.6 1) Suibals Korrespondenz würbe uns über das 
Kunstleben am württembergischen Hofe noc manchen Aufschluß geben. Veröffentlicht 
sind meines Wissens nur die an feinen Schüler Füger in den Jahren 1775 unb 1776 
nac Wien unb Rom gerichteten Briefe. 62) Auc mit bem Dichter unb Waler Salomon 
Senner in Züric staub er in Verkehr. Häßere Beziehungen unterhielt er zu feinem 
lothringischen Landsmanne Alicolas bc Pigage (1721—1796), Baudirektor in Mannheim; 
dieser übernahm 1771 Patenstelle bei einem Sohne unseres Weisters. Und 1774 entwarf 
Suibal zu bem unter Leitung von Pigage erscheinenden Wer La Galerie électorale de 
Düsseldorf, welches, in Basel bei Christian von Wiechel in Kupfer gestochen, 1778 voll- 
enbet vorlag, bas Titelblatt in Querfolio, eine schöne, figurenreiche Darstellung ber Kunst- 
blüte unter bem Kurfürsten Karl Theodor, beffen Porträtmedaillon von Senien getragen 
wirb. Hünerbein zeichnete er für die Titelblätter zu ben sechs Sälen allegorische Dig- 
netten: le Génie des Arts, la Théorie de la Peinture, la Composition, le Dessin, le 
Coloris, ‘Imitation.

Für seinen Lehrer Wengs hegte Suibal zeitlebens dankbare Verehrung. 3n Paris 
Heß er 1778 ein in blühendem Stil geschriebenes Éloge historique de Mengs erscheinen, 
unb nac bem Heimgang des Weisters gab er feinem Gefühl in einem Kunstblatt Aus- 
druck mit ber Widmung: »Aux mânes de Mengs — Inventé, dessiné et offert aux En
fants de ce célèbre Peintre, par Nic. Guibal, pr. Peintre du duc de Würtemberg, 
son élève et son ami, 1779, gravé par Chphe. Guérin â Strasbourg 17 8 3.« 63) Im 
Jahre 1783 finben wir Guibal wieber in Paris, wo er Scheffauer unb Dannecker bei 
Pajou unterbrachte, bann sein Éloge de Poussin, welches von ber Akademie zu Rouen 
preisgefrönt war, am 4. Oktober in ber Königlichen Akademie unter grobem Beifall 
vortrug unb noch im gleichen Jahre drucken liesz. Aac Aicolai wäre er 1784 Witglieb 
ber pariser Akademie geworben.

Seine Gesundheit war damals schon erschüttert. Huf ber Höhe seines Wirtens 
ist er am 3. November 1784 in Stuttgart aus bem Dasein geschieden. Zwei Tage 
später ehrte ihn bie Karlsschule durch eine Trauerfeier. Da Herzog Karl durc Erlaß 
vom 23. März 1784 bie Beerdigungen in Öfßngcn, bas bem Domkapitel zu Augsburg 
gehörte, verboten hatte, würbe Suibal in ber anderen katholischen Ortschaft ber Um
gebung, auf bem malerisch über bem Aleckar gelegenen alten Hofener Sottesacker bestattet. 
Kein Dentmal bezeichnet seine Ruhestätte, welche schon im Sahre 1809 Eberhard 
Wächter in Begleitung bes Kupferstechers Seyffer vergebens gesucht hat. Der Weister 
hinterließ außer ber Witwe, welche 1794 als Hausbesitzerin in ber Kofenftraße vor- 
fommt unb 1799 im Alter von 64 Jahren starb, brei Söhne unb zwei Töchter. Zwei 
ber letzteren verheirateten sic hier, während zwei Söhne gegen 1790 bie Karlsschule 
besuchten.

Suibal verbiente feine bevorzugte Stellung durc Eigenschaften bes Geistes unb 
bes Herzens. Don ber Verehrung, bie er in Württemberg genoß, zeugen wohlgemeinte 
Derse, bie Schubart bem lebenden, Gotthold Stäublin bem toten Weister gewibmet hat. 
Seine äußere Erscheinung ist uns mehrfach überliefert. Es gibt von ihm ein Selbst- 
porträt, Brustbild in 01,64) unb ein Miniaturporträt von Füger. Ein gutes Brustbild, 
von bem Hofmaler Joseph Welling in Karlsruhe, auc einem Lothringer, hat 1781 
Schlotterbec in ber Karlsschule in Kupfer gestochen. Unter ben im Frühjahr 1783 bem 
Intendanten Seeger gewidmeten gemalten Silhouetten von Professoren ist auc Suibal. 
Aoc bei bes Weisters Lebzeiten würbe eine Medaille mit seinem Kopf von M. R. Werner 
geprägt. Endlich erlangte ein von I. 8. Böttger in Dresden nach einer Zeichnung von 
3. E. Schenau punktiertes porträt als Eitelkupfer in Meusels Heuern Wufeum für 
Künstler unb Kunstliebhaber 1794 weite Verbreitung.
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u feinem Alachlaß gehörten wertvolle Sammlungen. Besonders gerühmt wirb ein 
Meisterwerk von Mengs, das Ölbild eines Kapuzinermönchs, von Suibals Witwe an 
ben Kurfürsten Karl Theodor verkauft, jetzt in ber Münchener Pinakothek. Unter mehr 
als 400 Handzeichnungen verschiedener Meister staub Mengs gleichfalls obenan mit einer 
Seburt Christi. Dazu famen noc ein paar Tausend Kupferstiche.65) Überbies besaß er 
eine stattliche Bibliothek fein hübsches Exlibris ist noc vorhanden. Über ein reines

Der Hofmaler Suibal 
Zac 3. Melling

Alaß allgemeiner Bildung verfügend, erweist er sic in feinen Schriften als ein Mann 
von dichterischem Seifte. Von feinen Verdiensten als akademischer Lehrer wirb noc 
befonbers bie Rede sein.

Wie haben wir Suibal als Maler zu beurteilen? Unstreitig ist hier eine reiche 
Haturanlage durc technisches Können fruchtbringend gemacht; feiner Zeichnerhand ent
strömten treffsichere Formen, feiner Palette feurige Farben. Über ein hochstrebender 
Künstler wirb in einer kleineren Stabt stets unter zweierlei Übelständen zu leiben haben, 
bie in ben Verhältnissen unb in den Personen begrünbet finb. Einerseits fehlen ihm 
bie vielseitigen Anregungen ber großen Kunstmittelpunkte. Hier läszt sic durc Reisen 
nachhelfen, unb bas hat er nach Mlaszgabe ber umständlichen Verkehrsmittel feines Zeit- 
alters nicht versäumt. Aoc schwerer wiegt aber ber in einem Kleinstaat leicht eintretende 
Mangel an würdigen Aufgaben. Die Uufträge Herzog Karls, „der alles weit, breit, 
glänzend unb in möglichst kurzer Zeit haben wollte", ließen zwar an Zahl nichts zu

Herzog Karl von Württemberg 44
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wünschen um so mehr oft an Gehalt. Suibal wurde von ihm vorzugsweise als Platond- 
malet verwendet, wo er denn durch Nötigung zu übereiltem Arbeiten auch Alinder- 
wertiges schuf. Er verlor aber das höhere Kunstziel nie aus den Augen. Sreilic) bas, 
was man jetzt an ber Walerei des 18. Jahrhunderts am meisten schätzt, weil es unserer 
Zeit abgeht, nämlic bas Intime, die leichtlebige Srazie ber französischen Kabinettmaler, 
sann uns Suibal so wenig bieten, wie all bie anbern Palast- und Kirchenmaler, bie der 
Prachtliebe und Ruhmsucht von Prälaten unb Potentaten zu bienen hatten. Dennoch 
hätte Goethe bei seinem JZejuc in Stuttgart nicht wegwerfenb von „Öuibalichen Plafonds 
von ber bekannten Art" reden sollen; unb wenn in ber von Soethe 1805 hercusgegebenen 
Serif Winckelmann und sein Jahrhundert" auf Srund ber Wahrnehmung, daß mcng^ 

mit feinen übertriebenen Ansprüchen eigent-

Suibals Exlibris

lic nicht Schule machte, Suibal gleich 
Knoller unb Genossen sozusagen als ein 
koloristischer Draufgänger, als ein bloß 
zum Praktischen sich neigendes Talent, „an 
bem bas Ernsteste abgleitete", hingestellt 
wirb, so liegt hier eine mangelhafte Kennte 
nis bes Satbcftanbcs vor. Der Künstler, 
durc beffen Adern fübfran^öfifches Blut 
freiste, war mit einer feurigen Phantasie 
begabt, bie er jedoc durc das Medium 
einer .von vielseitiger theoretischer Bildung 
gesättigten Reflexion hindurchgehen ließ- 
Auf diesen Ausgleic widerstreitender Ele-
mente spielt schon v. Artull an, wenn er 

Suibals Sertigteit betont, seine Schöpfungen „dichterisch an den gaben einer Allegorie 
21 reihen". Das Abstrakte gewinnt bei ihm Rundung unb Leben, er haucht ihm Seele 
ein. Dazu kommt eine korrekte Zeichnung, harmonische Gruppierung unb toloriitiiche

1 Sein vollenbetftes 3eefengemälbe würbe 1758 über ber Marmor treppe bes 
20118 entschloss es angebracht. Leider macht ber in ber Witte herabhängenbe Kron- 
feuchter eine photographische Hufnahme unmöglich. n trefflicher Erfindung unb An: 
orbnunq ist hier bas unter bem Einfluß ber Künste unb ber Fruchtbarkeit ber Jabreg- 
teilen blühende Württemberg bargefteUt. Die mit Hermelin unb Zepter ausgezeichnete 
Wirtembergia, zu bereu Süßzen Putten bas württembergische Wappen halten wirb, von 
einer neben ihr sitzenden Prachtgestalt, wohl Minerva, auf die bildenden Künite zu ihren 
Sinen, insbefonbere auf bie Architektur mit bem plan bes Schlosses hingewieien. Aber 
Beiben Gruppen schwebt bas Bild bes Frühlings, Flora mit blumenftreuenben Genien. 
Gegen bie übrigen Ränder hin sind die folgenden Jahreszeiten symbolisiert buch Sersy, 
Bacchus unb einen Wintergott mit büfterem Gewölt Hoch heute entzückt die tiefe Beucht 
fraft ber garbe. Das Bil hat etwas Königliches; es ist „reic und doc rubig den 
Entwurf machte Suibal noch unter beii Hügen von Wengs, ber an verichiebene" stellen 
eigenhändig eingriff. 66) ,

' Welche seltsame Fügung, baß von dem Meister, der wie kein anderer berufen mar, 
bas Residenzichloßz mit Farbenglanz zu durchleuchten, sonst nur noch Surporten hier 3" 
leben find. Bingen die Plafonds des Sartenflügels jählings zugrunde, so haben die 
beiden Fauptiäle im Corps de Logis und im Stadtflügel unter Herzog Karl überhduP 
seinen würdigen Abschluß nac oben entfalten. Besprochen sind Suibals Malereien in 
Ludwigsburg: evangelische Schloßztapelle nebst Sürftenftanb, in sonvepos unb auf bei
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Solitüde: Speijesaal, Hofkapelle, Lorbeersaal. Sür Hohenheim sann er faum mehr ge- 
arbeitet haben; es liegt wohl eine Verwechslung mit Franziskas Palais zu Stuttgart vor.

Denkwürdig sind feine Deckengemälde in der Akademie. Während die Plafonds, 
die er 1777 für die Kirche daselbst ausführte, verschollen sind, atmen heute noc blühendes 
Leben die Deckenbilder im ehemaligen Speisesaal. Sie wurden am Stiftungstag 1780 
zum erstenmal gezeigt, in den nächsten Jahren feiner ausgeführt. Hur an das große 
Alittelbild sonnte der 2 erster wegen Beseitigung des Gerüstes nicht mehr die letzte Hand 
legen, weshalb es nicht ganz harmonisch wirft. Es sind fünf schön komponierte, be- 
ziehungsreiche Darstellungen, nur mit den in der Spätzeit des 18. Jahrhunderts beliebten 
Allegorien fast allzusehr gesättigt. Suibal selbst hat eine vom 8. März 1783 basierte
Erklärung in französischer 
Sprache abgefaßt.67) Als 
Hauptidee ist die Huld des 
Fürsten unb die Dankbarkeit 
ber Zöglinge angenommen. 
Im Mittelbilde bringen Apollo 
unb Minerva als Lehrer an 
ber Spitze ber Musen, welche 
bie Zöglinge vorstellen sollen, 
dem Herzog, ber in ber Se- 
statt des Miars vom Ruhm 
unb ber Tugend geleitet her- 
anfährt, ihre Huldigungen bar. 
Anten sieht man ben Neckar 
mit Bacchus unb Ceres, ein 
Bild ber Fruchtbarkeit Würt- 
tembergs. Bon ben achteckigen 
Seitenplafonds stellt ber eine 
in nicht ganz einheitlicher Kom- 
Position bie Dankbarkeit 
deröglingedar: von Eleven 

Die LiebeCürsüc in der cd. SdjIoßtapcUc zu Ludwigsburg (f. o.)

umgeben, weift eine Gestalt auf ben Srundriß ber Anstalt hin. Oben Wohltat unb 
Tüte, Preismedaillen spendend. Links zu Süßzen eines in weißem Marmor gebuchten 
Reiterbildes Karls bie bilbenben Künste; unter ber Hauptfigur, ber stolz hingegossenen 
Malerei: N. Guibal Lotharing. inv. et pinx. 1782 (f. u.). Das entgegengesetzte Bild 
soll zeigen, wie bie Karlsschüler sic während des Mahles unter ber Obhut einer Menge 
von Tugenden zu benehmen haben. Die beiben kleinen, kreisrunden Zwischenstücke, 
Jugendarbeiten von Hetsc unb Heidelof nach des Lehrers Entwürfen, haben bas Er- 
wachen ber Zöglinge zum Sagewerf unb ihr Entschlummern nach vollbrachter Arbeit 
zum Segenstand.

Auf Suibals Mlaltechnit bei Deckenbildern ist noch niemand eingegangen. Die 
Freskomalerei war ihm offenbar nicht sympathisch, was wohl mit feiner Borliebe für 
feurige Sarbenstimmung zusammenhängt; soviel ich sehe, hat er sie nur in ber evan- 
gelischen Schloßfapclle zu Ludwigsburg angewanbt, wo bas Gewölbe sein anderes Der- 
fahren zuliesz. Wie unbequem es anderseits ist, bei derartigen Gemälden Leinwand zu 
verwenben, barüber spricht er sic in seinem Manuskript selbst aus; man müsse, um 
»da sotto in sü«, b. h. mit richtiger Perspektive für ben unten ftchenbcn Beschauer 
zu malen, während ber Arbeit immer wieder durc Aufwinden des Bildes in horizon- 
tale Lage nachprüfen. Hun lassen sic Zeugnisse bafür beibringen, baß Guibal sich
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eines dritten Verfahrens bediente, zumal wo große ebene Slächen zu bemalen waren. 
Don dem Deckenbild im Hauptiaal der Solitüde heißt es im Inventar: „ein auf Stuc 
gemalter plafond"; also nicht al fresco, sondern in Öl auf einem Srund von Alabaster- 
gips. Dieselbe Eechnit hat sic bei der Ausbesserung des Nittelbildes im Speijesaal der 
Akademie herausgejtellt, und wir dürfen annehmen, daß Suibal die aiehrzahl feiner 

Deckenstücke in dieser Art ausgeführt hat.
Aus des Meisters Abneigung gegen die Freskotechnit erklärt es sich wohl auch, 

saßz die Wölbung der Spiegelgalerie nicht von ihm selbst ausgemalt wurde, sondern von 
einem Sanoomann, den er 1762 an La Suèpière empfahl: Jean Sirardet 0709— 
1778), Schüler von Claude Charles, bann acht Jahre in Italien, seit 1758 erster bot 
male/ zu Nancy. Dieser hat in einem 45 Susz langen, 25 &usz breiten ilittelbild und 
zwei runden Seitenbildern in gestaltenreicher Komposition mit Anspielung auf den 5er30g 
Geschildert, wie Herkules unter Jupiters Obhut von dem ganzen Olymp zuvorkommend 
ausgenommen wird.68) Im Kolorit wirten bic nicht günstig beleuchteten Scmälbc etwas 
schwer. Girardet bat überhaupt mehr in Staffeleibildern geglänzt. . _

Auszerhalb Württembergs war Suibal seinerseits hochgeschätzt, n dem 16 69 bis 
1777 von pigage erbauten Badhaus im Par zu Schwetzingen befindet sich eines feiner 
schönsten Deckengemälde. Der poetische Hrundgedanke, wie ber morgen die dacht per- 
scheucht erinnert an Suido Kenis unvergleichliche Aurora; doc zeigt sich Suibal in 
feiner Komposition unabhängig. Ebenda sieht man im Schlafzimmer brei liebliche Bilder 
von schlummernden und spielenden Kindern, ferner schmückte ber aieijter bas 
liebe Schloß zu Oggersheim unb bas Palais bes Barons von Saftell in Alannheim, ) 
angeblich auch bas bortige Refidenzichloß mit Malereien. Endlic soll ber Kurfurft Karl 
Eheobor mehrere größere ^afelbilber bei ihm bestellt haben.

Große Alt ar blätter von seiner Hand tarnen in fatholifche Kirchen ber dlachboE- 
Gebiete verschwunden ist sein Fochaltarbild für bie Dominikaner in Schwäbisch Smünb; 
Lei Kreidezeichnungen mit derartigen Entwürfen bewahrt bie Altertümersammlung bd- 
selbst. Sür bie großartige, 1765 eingeweihte Benediktinerkirche zu Zwiefalten malte er 
bie Kreuzigung petri nach Rubens, bas Wunder bes Bischofs Aurelius,, die Enthauptung 
ber bl. Annes. In ber stolzen, bamals neuerbauten Kathebrale zu Solothurn, 0)10 
bin auch Johann Georg Zell von Stuttgart, wohl ein Schüler von ihm, Scmälbc lieferte, 
sieht man zwei größere, 1775 von Suibal um 150 Louisdor vollendete Altarblätter . 
SPeiti Geburt unb Himmelfahrt; biefes, mit Petrus als Hauptfigur ziemlich unbar 
monifch, jenes in Komposition unb Kolorit ein Meisterwert; zu feiten ber Krippe maria 
fnienb, Joseph aufrecht, schön bewegte Gestalten; ihnen erscheint, von Engeln umichwebt. 
Sott Pater, dessen Faltung an Raffaels Vision bes Ezechiel erinnert. — ucß ion] 
verleugnet sich in Staffeleigemälden bes Künstlers bas Stubium alter meister nicht 
864) erweisen gleich den allermeisten Andachtsbildern aus bem 18. Sahrhundert auch 
bic feinigen weber durch den Ausbrucf rein menschlicher Beseelung, noch durch eigentlich 
religiösen Stimmungsgehalt ein tieferes Interesse. Er war zu sehr vom Seift bes bors

3m K. suieum ber bilbenben Künste zu Stuttgart ist Suibal schwach vertreten 
burch ein aus privatbesitz erworbenes Gemälde aus dem Sahre 1774: Christi xeichngi 
in ber Grabeshöhle von Kugeln angebetet. 3n Ludwigsburg gebliebenist ein vorJ76t 
gemaltes Ölbilb mit halblebensgroszen Figuren: Die Weiber von Weinsberg, mehr denxe 
als Historie. Im alten Cottahaus in Stuttgart hat er in einer Reihe in die wand 
eingelassener Bilbcr in 61 bic Buchdruckerei dargestellt. Historienbilder um Feine,“ e 
aorifche Semälbe von feiner Hand haben sic in Kupferstichen von 3. 3- Stoctlin, 
Killer, 5. S. Süller unb dessen Schülern Leybolb, Schlotterbeck, decker und Bieter erhalten.
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Der Bibliothekar Discher
Handzeichnung von Suibal

Vielseitig, wie er war, stellte er auc im porträt feinen Mann. Doc ist ihm 
gar manches Bildnis nur aufs Geratewohl zugeschrieben worden. Seine Auffassung der 
Persönlichkeit ist temperamentvoll. An beglaubigten Bildern, wenigstens aus feiner 
fruchtbarsten Schaffenszeit, fällt die fast übertrieben blühende Sesichtsfarbe auf, das 
vollblütige Rot bis in die Schatten hinein, wie bei Rubens. Ein Frauenmaler war 

Suibal nicht. Herzog Karl 
hat er natürlich wiederholt 
porträtiert. Am bekann- 
testen ist durch Ausstellungen 
die Halbfigur im Harnijc 
in der Altertümersammlung. 
Das grosze Semälde in der 
Ludwigsburger Familien- 
galerie, ein flottes, farben- 
prächtiges Repräjentations- 
bild, stammt jedenfalls von 
Suibal. Ebenso wohl eine 
überaus lebensvolle Halb- 
figur in rotweiszer Uniform 
mit Dreispit im Residenz- 
schloß zu Stuttgart; Karl 
trägt einen Orden mit der 
Umschrift: Virtutis Amici- 
tiaequeFeedus. An geistigem 
Sehalt übertrifft alle andern 
bas Bildnis bes Herzogs im 
Schloß Solitüde (f. o.). 
Es mag gegen 1780 gemalt 
fein unb charakterisiert vor- 
züglic ben Organisator ber 
Karlsschule: würdevolle Hal- 
tung, ein durchdringender 
Blick, „ein hohes, weitaus- 
schauendes Selbstgefühl" unb 
doc wieber ein gewisses 
Wohlwollen.71) Das Bild, 
über beffen Entstehung fein 
urkundlicher Beleg vorliegt, 
wirb Suibal zugeschrieben. 
unb von Malern in württem- 
bergischen Diensten fäme 
wirklich nur er in Betracht.

Auf alle gälte würbe bas Wer unserer Staatsgalerie wohl anstehen.
In Privatbejitz finben sic noc mancherlei proben von Suibals Porträtmalerei: 

auszer feinem Selbftbilbnis Hofkapellmeister Dominelli, die Familie bes Seibmebifus 
Klein, Dr. med. Jakob Eberhard Andreä, Bruder von Schillers Hauptmännin 
Discher — »peint par son ami Guibal 1776<. Mangelhaft beglaubigt ist ein Schiller- 
bilbnis, bas ben Dichter in falber gigur sitzend in einem grünen Samtrocke dar- 
stellen soll, „mit breiter Pinseljührung unb fräftigem Kolorit". In ziemlich berber
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Auffassung hat der Meister feinen Schüler Hetjc als Knaben porträtiert, jetzt in der 

Altertümersammlung. . . . .
Fandzeichnungen von ihm in ziemlicher Anzahl bewahrt das K. Kupreritich- 

tabinett, barunter Entwürfe zu Deckenbildern und schöne Rötelzeichnungen: der Biblio- 
thetar 6. S. Discher im Hauskleid mit Conpfeife, bezeichnet »Guibal delin. 1769«, unb 
ber Sürst in Imperatorentracht, umgeben von ben Künsten, »inv. et dess. par Nicolas 
Guibal, Lorrain 1781«. Don ihm stammen endlich bie Entwürfe zu ben Preismebaillen 
ber Académie des arts unb ber Militärakademie, ferner zu ber mebaiüe auf bie Bin: 
weihung ber Hohen Karlsschule unb zu ben Siegelftempeln ber sechs Fakultäten.

Eine bei weitem be- 
scheidenere Rolle fiel bem 
Landschaftsmaler Adolf 
Friedrich 6 ar per zu, 
geboren in Berlin am 17. Ok- 
tober 1725. Alac bem 
frühen Code feines Daters, 
bes K. preuszischen Kabinett' 
malers Johann Harper 
(+ 1746) aus Stockholm, 
besuchte er Frankreich unb 
Italien. 3n Rom schloß er 
fiel) an ben englischen Land- 
schafter Richard Wilson 
(1714—1782) an, war auc 
unter ben ersten Künstlern, 
mit welchen Winckelmann 
bort in Beziehungen trat, 
1755. Im Jahre 1756 30g 
er nac Württemberg. Zu- 
erst beim Residemzbau, 1758 
auc bei ber Ausstattung 
bes Opernsaals im Lusthaus 
verwendet, würbe er am 
13. April 1759 Hofmaler 
unb erzielt feit 1762 eine 
Besoldung von 1500 Sulden, 
nac Suibals Cod als Sale- 
riebireftor noc 500 Sulden 

Der Hofmaler Harper 
Xiac Cherbusc

ulage. Als Professor an
ber Académie des arts feit 1761, bann an ber Karlsschule hat er, wegen feines 
liebenswürdigen Wesens von ben Schülern verehrt, zur Einbürgerung ber Kunst in 
Württemberg in feiner Art beigetragen.

An feinen früheren Gemälden, bie an Gaspard Poussin erinnern, rühmt v. Urfull 
„eine liebliche Heiterkeit, ben Abbrucf bes italienischen Himmels unb Klimas"; ein 
2 elfter werf fei bas vor 1760 entftanbene Bild mit ben Resten bes Sartentheaters ber 
Dilla Wiabama in Rom. Don anberer Seite werben seine „vier Tageszeiten" gelobt. 
Allein feinem Künstler würbe durc Überbürbung mit allerlei Aufträgen schlimmer mit- 
gespielt als bem guten Harper. Er musste nicht nur zahlreiche Landschaften als Sur- 
porten für bie herzoglichen Schlösser malen, sondern auc Blumen- unb Fruchtstücke, 
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Eheaterdekorationen und Arabesken; überdies hatte er Suibal bei Deckenmalereien in 
der Luftstimmung und vegetabilischem Beiwerk an die Hand zu gehen. Sein Kolorit 
bekam zuletzt etwas ganz Hartes. And doc läszt ihn Soethe noc 1797 als einen 
geborenen Landschafter gelten. Sute Bilder von ihm, darunter eine Mlondscheinland- 
schaft mit Widmung an den Bibliothekar Discher von 1788, befa^ Heinrich Rapp, 
nachmals Domdekan Raumann in Kottenburg. In der Staatsgalerie ist Harper nicht 
vertreten, in der Altertümersammlung durch eine Olskizze Cempel der Minerva 
Mledica. Eine Menge Veduten Harpers in Öl von Rom und Umgebung fangen im 
Bären chlöszchen. Mehrere feiner römischen Landschaften sind von 21. Heideloff radiert.

Harpers Unseres auf dem Höhepunkt des Lebens tritt uns in einem ansprechenden 
Bildnis entgegen: Halbfigur in reichem Sewand, mit Sederhut, in der Hand die Palette. 
Eine Aachbildung in Öl, auf der die untere Partie fehlt, ist in der Altertümersammlung. 
Das wohl in Berlin befindliche Original gibt ein Stic von Schlotterbec wieder. Das 
Bild stammt von Harpers Landsmännin, der Berliner Malerin Anna Dorothea Cher- 
buich, geborenen Liszewska (1722—1782), welche 1761 wie ein Meteor am Stuttgarter 
Kunsthimmel erschien. „Alles, was damals einen hohen Preis bezahlen tonnte, liess sic 
von ihr malen." Alachdem sie die Spiegelgalerie im Residenzschloßz über den Fenstern, 
Türen und Spiegeln mit 18 Bildern ausgeschmückt hatte die Künste, die den Schut 
des Fürsten genießen, und die Tugenden, die man an ihm bewundert —, würbe sie 
1762 Ehrenmitglied der Academie des arts. Über Mannheim, wo man sie 1763 zur 
Hofmalerin ernannte, nac Berlin zurückgekehrt, führte sie für die Ludwigsburger Galerie 
zwei von Herzog Karl bestellte Staffeleibilder aus: Bacchus und Ariadne auf Kapos 
und Denus, den Udonis beweinend. Ihre Auffassung erinnerte an Boucher, die Zeich- 
nung war schwach, aber ein lebhaftes Kolorit nahm ein. 3m Sahre 1765 tam sie 
nochmals nach Stuttgart. Ihr Selbstbildnis in unserer Staatsgalerie scheint erst später 
erworben zu sein.

Hm 2 8. Hpril 1798 würbe Harper von Herzog Friedrich II. mit 500 Sulden 
Pension in ben Ruhestand versetzt. 3n seine Vaterstadt, wo er schon 1787 vier Monate 
verweilt hatte, auf bie Dauer zurückgekehrt, starb er am 23. Juni 1806. Er war lebig 
geblieben. 3m Schwabenland bewahrte man ihm ein freundliches Andenken. Ein bis 
zuletzt unterhaltener Briefwechsel mit Dannecker,72) ber 1798 zum Abschied ein Aedaillon- 
porträt von ihm ausgeführt hatte, zeigt uns ben harmlos munteren Sreis im besten 
Lichte. „Man sann wahrhaftig", so schreibt er einmal, „in biefer brummen Welt noc 
glücklich sein, wenn man nicht so töricht sein will, sie gerabe zu machen." Dieselbe Seelen- 
ftimmung liegt in einem Brustbild bes alten Herrn in O1 in ber Altertümersammlung.

* **

Dehoratine und hlalfiziftilche Plaftih
Die Ji Ibn er ei war am Hnfang bes 18. Jahrhunderts in Württemberg wie auch 

sonst eine rein dekorative Kunst unb blieb es noc länger. Bei ber Holzschnitzerei 
an cürumrahmungen unb Mobiliar unb bei ber Stuckarbeit an Wänden unb Decken 
ist bas ja ganz natürlich. Über auc in ber eigentlichen Plajtit hielt man es nicht anbers. 
Figuren würben nicht um ihrer selbst willen gemeißelt ober, was bas Sewöhnliche war, 
in Stuck geformt, fonbern lediglich, um eine Kirchens affabe, einen Altar, eine Kanzel 
ober im profanbau Corpfeiler, Unterfahrten, Brustwehren, Attiken, Treppenaufgänge, 
Kamine, ja selbst ganze Korribore zu staffieren. Als bas betrachtet, was sie selbst sein 
wollte, hat jene Kunst gleichwohl etwas Wirkungsvolles. Mit Meisterschaft würbe sie 
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vor allem von Italienern gehandhabt; ic brauche nur an Diego Carlone (1675—1750) 
zu erinnern. In Ludwigsburg waren diese Künstler nac und nac ausgestorben ober 
weggezogen, wie Riccardo Retti, ber seit 1737 mit Emanuel Piquini das Innere ber 
Stiftskirche zu Ellwangen staffierte und bort 1741 mit Cod abging.

Unter Herzog Karl aber würbe von dem Baudirektor Leopoldo Retti ber Siguris 
Domenico Ser retti aus Castiglione in Dal Sntelvi, ein Sohn des einst in Ludwigs- 
bürg beschäftigten Carlo Ferretti, im Jahr 1747 aus Wien berufen. Er sollte nac 
dem Akkord vom 12. März 1748 zunächst für die Attiken unb Giebelfelder bes Residenz- 
schloss es zu Stuttgart mythologisch-allegorische Sruppen unb Trophäen in Stein aus- 
führen. Diese Bildwerke, welche Krieg unb Frieden, Künste unb Wissenschaften, Landbau 
unb Handel darstellen, würben im Jahr 1751 vollenbet. Es sind mehr als 50 Sruppen, 
dazu noc bic beiben Siebel. Muf gernwirfung berechnet, zeugen sie von reicher Er- 
finbungsgabe unb grossem Seschic in ber Führung ber Umrisse unb heben sic über ben 
langen Horizontalen bes Schlosses lebensvoll ins Freie. Ferner lieferte Ferretti mit 
Louis Koger unb Franz Hornung (+ 1755) für ben 1750 im Lusthaus eingerichteten 
Opernsaal bic Hermen an ber herzoglichen Loge. Für Ludwigsburg meiszelte er 1763 f. 
bic wohlgelungenen Putten unb Trophäen auf die Pfeiler ber Einfahrt bei ber 
Schloszwache. Seit 1764 auc für bic Porcellansabrif tätig, starb er, zuletzt mit einer 
Württembergerin verheiratet, in Stuttgart am 26. Januar 1774 im Mlter von 
72 Jahren.

Weitere italienische Bildner haben nachweisbare ober nennenswerte Mrbeiten bei 
uns nicht hinterlassen. Vorübergehend weilte in Ludwigsburg um 1751 ein Sigurist 
Mngelo Maria Beretta. Einer berühmten Stuffatorenfamilic aus dem Mailändischen, 
wohl von Porto am Luganersee, gehörte Luigi Boffi an. Wahrscheinlich ein Bruder 
bes Würzburger Hofstukkators Siuseppe Mntonio Bofsi, war er schon 1762 als Hof- 
ftuffator in württembergischen Diensten, noc \cZ2 in Stuttgart. Ein anberes Seschlecht 
waren bie Pozzi aus Castel S. pietro bei Lugano, welche hauptsächlich am kurpfälzijchen 
Hof arbeiteten. Der Bildhauer Carlo Luca Pozzi (1735—1801), ein Bruder bes Hof- 
stukkators Siuseppe Pozzi in Mannheim, würbe um 1770 von Schwetzingen nac Lud- 
wigsburg berufen unb machte einige Figuren unb Sruppen von Sips „zum grössten 
Vergnügen bes Herzogs", ber ihn vergebens festzuhalten suchte. Muf kunstgewerblichem 
Sebiete werben auch noc Welsche zu nennen sein.

Mit ber Mnfertigung ber ornamentalen Slieder am Müderen bes Residenzschlosies 
würbe, als ber von Retti 1747 vorgeschlagene Bauzeichner Paolo Mmabco Biarelle von 
Ansbac nicht losfam, Louis Koger betraut, ein in Hannover geborener Bildhauer von 
französischer Mbftammung. Jahrelang hiemit beschäftigt, lieferte er noch 1756 Kafen 
auf bas Treppenhaus an ber plante. In die Zimmerausstattung bes Schlojjes, zu- 
nächst bes Sartenflügels, teilte sich mit Koger 1752—1762 ein Schwarm einander unter- 
bietenber Bildner in Stein, Holz unb Stucf: Michel greffancourt aus Paris (1700—1764), 
Johann peter Stösser (1721—1764), Johann Konrad Binder b. M. (1728—1776), ber 
dann Hofbildhauer würbe, unb Christian Sauer (1731—1786), zuletzt Hofftukkator. Sehr 
schöne Mrbeiten soll für unser Residenzschloßz ber Wessobrunner Stuffator Jakob Rauc 
in Augsburg, „ein ftarfer Sipsarbeiter in Figuren unb andern grossen Stücken", ge- 
liefert haben. — Koger unb Sauer arbeiteten 1762 auch an der Auszenseite bes „See- 
hauses", letzterer um 1767 auf ber Solitübe, ebenba 1772 Binder, Jgnaz Meu (\c2 9— 
1782) unb Johann David Horning. Mus bem Kreise biefer Meister stammen wohl bie 
Crabmäler zweier Prälaten im Hoppenlaufriedhof: bas bes Oberhofpredigers Ludwig 
Eberhard Fischer (+ 1773), unb bas eigenartige bes Stiftspredigers Johann Christian 
Storr (+ 1773), offenbar erst nachträglich dorthin verfeijt.73)
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In der Zeit etwas vorgreifend sind noc einige teils einheimische, teils fremde 
Meister von unbekanntem Bildungsgang aufzuzählen: Christian Eberhard Binder, der 
Sohn (1742—1800), Hofbildhauer seit 1777, Anton Berein (1753—1800) aus Prag, ein 
Schwager des Baumeisters Ehouret, Hofbildhauer 1790; ferner der 1779 in Heilbronn 
tätige Sigmund Hezel (1750—1799), + als Hofstufkator in Stuttgart, der Bildhauer 
Johann Georg Schweizer, 1777 in Hohenheim, endlich mehrere Stieber ber Wejso- 
brunner Stutkatorenfamilie Schaidhauf: ein Gipsmarmorierer bei ber Schloszbaudepu- 
tation in Stuttgart 1763—1772, wahrscheinlich jener Ehomas Schaidhauf (1735—1807), 
ber als Baubirettor im Stift Neresheim starb; sein Pater Peter unb fein Bruber Bene- 
bitt, welche 1779 als Marmorierer in Hohenheim erscheinen.

* **

Eine Veredlung unserer Plastit bürste man weder von italienischen Virtuosen 
noc von deutschen Handwerkern erwarten. Der Umschwung mußzte von Künstlern aus- 
gehen, welche von ber um bie Mitte bes Jahrhunderts aufbämmernben Erkenntnis des 
Wesens ber Antike einen Hauc verspürt hatten. Und in dieser Hinsicht ist Württemberg, 
nicht zurückgeblieben, bas beweisen bie Kamen Beyer unb Lejeune.

Wesentlich ber Fürsorge bes Herzogs verbantte seine Ausbildung Christian Friedrich 
Wilhelm Zeyer, geboren in Sotha am 27. Dezember 1725 als Sohn bes Hofgärtners 
Johann Aikolaus Beyer, ber später in württembergische Dienste übertrat. Anfangs 
„in ber Garteningenieurkuns angestellt", soll ber junge Beyer nach v. Urfull zunächst in 
Dresden gebildet worben sein. Sicher ist, ba^ ihn ber Stuttgarter Hof Ende \c^c zum 
Stubium ber Baukunst nac Paris fanbte, von wo er jedoch, durch Boucher unb Katoire 
angezogen, als angehender Maler zurückkam.

Durc ein Dekret von Urach, 13. Oftober 1751, würbe Beyer mit einem Sahres- 
ftipenbium von 400 Gulden, um sic in ber Malerei „mehreres zu habilitieren", nach 
Rom entlassen „unter bem Engagement, seine fremben Dienste anzunehmen, sondern 
wieber zurückzukehren, auc alljährlich etliche Stüc Niahlereien von seiner Arbeit" ein- 
zujenden. Vom 25. März bis 4. April unb wieber von Mitte April bis in bie erste 
Maiwoche 1753 in Rom anwesend, scheint ber Herzog von Beyers Fortschritten befriedigt 
gewesen zu fein, benn am 6. Juli 1754 würbe dessen Stipendium auf 550 Sulden 
erhöht. Malereien von ihm gingen noc 1756 über Holland nac Stuttgart.

Indessen hatte ber junge Künstler schon in Bahnen eingelenkt, wo ihm höhere Er- 
folge winkten. Die Husgrabungen in Herkulaneum hatten eine „klassizistisch-antiquarische 
Renaissance" hervorgerufen, welche fortan Beyers ganzes Schaffen beherrschte. Alac 
feiner eigenen Hngabe wäre er brei Jahre lang „bei ber Herkulanensischen Hfabemie 
in portici" verwendet gewesen — vielleicht als Hilfsarbeiter von Danni ober Casanova. 
Kur ist schwer zu erraten, wann bas gewesen sein sollte, ba er nac eigener unb fremder 
Korrespondenz noc 1756 als Naler in Rom weilte. Sehr anregenb war für ihn ber 
Pertehr mit Belehrten, wie mit X. Penuti unb namentlich mit bem 1755 in Rom ein- 
getroffenen Winckelmann, ber am Monte Pincio sein Quartier nahm unb mit den Künst
lern zechte, tafelte unb bie Salerien unb Umgebungen Roms besuchte.

Zeyer wandte sich also ber Bilbhauerei zu. 3m Jahr 1786 empfiehlt ihn Hbbate 
Milani an Filippo della Palle, »primiero scultore di Roma«. Bei diesem vielbeschäf
tigten Weister, ber bem Übermaß barocker Wilttür entgegentrat, hat sich Beyer, was 
bisher nicht besannt war, in bie Cechnit ber Bilbhauerei rasch eingelebt. 3m gleichen 
Jahr finben wir ihn mit ber Ausführung mehrerer Hufträge beschäftigt. Der ilarf- 
gräfin Wilhelmine von Bayreuth, Lieblingsschwester Friedrichs bes Crossen unb Schwieger
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mutter Herzog Karls, welche 1755 Stätten bereift hatte, lieferte er eine slora, einen 
Hermaphroditen und einen Abgusz nac dem Modell des farnesischen Stiers. Der Herzog 
selbst bestellte 1756 zwei Figuren in karrarischem Marmor im Ausmaß von 2 württem- 
bergischen Ellen; das Material und ein Steinhauer wurde ihm zur Verfügung gestellt. 
Hierauf kopiert er in Xiabafter bis 1758 den Hermaphroditen der Dilla Borghese.

Beyers unruhiger, abspringender Seift trug sic mit allerlei Projekten. Ein Sesuc 
um Zuweisung von jungen Leuten zum Kopieren der Dekoration von Palästen, Särten 
und Plätzen Roms wurde abschlägig beschieden. Die Verwirklichung eines von ihm 
entworfenen planes für Errichtung einer deutschen Kunstakademie in Rom nac dem 
illuster der französischen, in welcher er bei Francois Detroy und Charles Aatoire ge- 
arbeitet zu haben scheint, scheiterte an der Gleichgültigkeit der deutschen Höfe. Erst in 
unseren Sagen schickt sic bas Deutsche Reic an, bas Versäumte nachzuholen.

Aac achtjährigem Aufenthalt in Statten — auc in Florenz bürste er im Sep
tember 1759 noc Eindrücke sammeln — fam Beyer im Oktober ober November wieber 
in Stuttgart an. Am 11. November 1759 würbe ihm als Statuaire ein Sehalt von 
1200 Gulden ausgeworfen, doc soll er durch Ausbleiben ber Bezahlung in Hot geraten 
fein, bis die Sache durc ein Dekret von Stuttgart, 11. Juli 1760, georbnet würbe. 
Der Seibbetrag war nac damaligen Begriffen reichlich bemessen für einen immer noc 
jungen, durc feine großen Arbeiten bewährten Mann. Es lag nahe, daßz zwischen ihm 
unb ben früher angeftellten Künstlern Suibal unb Lejeune eine gewisse Spannung ein
trat. Er selbst hat sic später gerühmt, bie 1761 gegrünbete Académie des arts ein- 
gerichtet unb eine Zeitlang geleitet zu haben. Die erstere Behauptung ist mindestens 
übertrieben, bie zweite widerspricht ben Tatsachen. Er war an bem behördlich organi
sierten Kunstunterricht, wo er wechselweise Historie, Mythologie, Sfonologie unb Bild- 
baueret gelehrt haben will, nur ein paar Monate lang beteiligt. Daß er gleichwohl als 
Naler wie als Bildner Schüler unb Anhänger fanb, werben wir weiterhin sehen.

Dom 17. November 1761 an erscheint er unter ben Mitgliedern ber Schloßzbau- 
beputation als Statuaire. Don ben Deckenstücken, bie er namentlich für das Residenz- 
schloß gemalt haben soll, hat sic feine Spur erhalten.

Ein Derbienft erwarb er sic durc Entdeckung von verschiedenfarbigen Marmor- 
arten im Sebiet ber Schwäbischen Alb; sie fanben bei ber Wandverkleidung einer Anzahl 
von Räumen im Residenzschloßz Verwendung. Wenn Beyer später angibt, „feit ber Se- 
winnung biefer Schätze prange bie Residenz seiner herzoglichen Durchlaucht von Württem
berg mit einem Zirkel prächtiger Säulen von einem durchsichtigen, gewässerten Alabaster, 
ber in Rom selbst für einen ber ersten orientalischen Steine gelten würbe", so scheint er 
ben Marmorsaal im Auge zu haben.

Die Hufträge in Sroßplastit fielen weniger ihm als Lejeune zu. Beyers „erstes 
Stücf über Lebensgrösze" war nach v. Arkull eine Diana, bie einen vorschießzenden Hund 
zurückhält, in gutem Stil ausgeführt für bas Seehaus. Beyer erwähnt, er habe aus 
einem stahlgrünen ober schwärzlichen, bafaltähnlichen iHarmor eine Statue in Lebens- 
grosse unb mehrere Köpfe gemacht. 3n ber Cat hatte er 1761 um 190 Sulben eine 
6 Fußz hohe Ceres aus schwarzem württembergischem Marmor für bas Seehaus über
nommen; sie befanb sic 1763 nebst seiner Ditelliusbüjte aus weissem Marmor mit 
schwarzem Sewanb im Residenzschloßz zu Stuttgart; ebenba würbe eine Pallas von 
weitem württembergischem Marmor als von ihm herrührend bezeichnet.

Unvergängliches hat Beyer in Württemberg in ber Kleinplaftif geleistet, in 
feinen Modellen für Ludwigsburger Porzellanfiguren (f. u.).

Am 9. Februar 1767 nahm ober erhielt ber Meister feine Entlassung aus württem- 
bergischen Diensten. Im Juli 1770 würbe er Kaiserlicher Hofmaler unb Statuarius
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in Wien. Heben der großartigen Betätigung feines Talents im plastischen S artens chmuc 
zu Schönbrunn, 1773—1780, und gelegentlichen Arbeiten für die Wiener Porzellan- 
manufaktur machte er auc dort durch vielfältige Projekte von sic reden. Er heiratete 
1771 die Pastellmalerin Gabriele Bertrand aus Luneville (1730—1807), von welcher er 
sic 1785 wieder trennte, und schied am 2 3. März 1806 in seinem Lieblingsauf cntßalt 
Schönbrunn aus dem Leben. Seine Sesichtszüge kennen wir nur aus einer kleinen, 
mittelmäßigen Radierung, welche der Augsburger Seorg Christoph Kilian (1709—1781) 
nac einem Selbstbildnis Beyers aus dem Jahr 1773 verfertigt hat. —

Dritthalb Jahrzehnte wirkte in Württemberg Pierre gran^ois Lejeune. In 
Brüssel am 10. März 1721 geboren, blieb er der einen Kunst, welcher er sic schon in 
feiner Heimat zugewandt hatte, während eines zwölfjährigen Aufenthaltes in Rom 
treu. Er legte schon dort Mleisterproben ab, so in dem Mausoleum des Kardinals 
de La Srémouille in der französischen Alationalkirche S. Louis und in einer Büste Papst 
Benedikts XIV.

Herzog Karl, der im Frühjahr 1753 in Rom Gelegenheit hatte, Lejeune und seine 
Kunst kennen zu lernen, berief ihn durch Dekret vom 17. Suli 1753 als premier 
sculpteur mit 1000 Gulden Gehalt an seinen Hof. Auc Arbeiten kunstgewerblichen 
Charakters, bei ber Ausstattung ber Oper unb bes Mlarmorsaals, lagen ihm ob. Der 
Académie des arts gehörte er seit ihrer Srünbung 1761 als Professor an, feit 1773 ber 
Militärakademie. Inzwischen war nac 15jähriger Dienstzeit fein Sehalt auf 1400 Gulden 
erhöht worben; bafür hatte er aber auc an ber Porzellanfabrit Beyer zu ersetzen. 
Ehrungen von auswärts waren bie Mitgliedschaft ber Mccabemia bi S. Luca in Rom, 
1769, unb ber Franziskanischen Akademie in Augsburg.

Lejeune, ber unverheiratet blieb, hat sic nicht wie Suibal bei uns eingelebt. Im 
Jahr 1778 kehrte er in seine Daterstadt zurück, wo noc 1786 zwei Bildwerke von ihm, 
Meleager vom Eber angefallen, unb Meleager als Sieger, im Part ausgestellt würben. 
Er starb in dürftigen Umständen in Brüssel am 30. Dezember 1790 unb würbe in bem 
Dorort St. Silles beerdigt. Wir wissen von seinem Bildnis bes Kleisters.

Eine Übersicht über fein Schaffen unb Prüfung der hierüber vorhandenen Angaben 
wirb durc Ortsveränderung ober Verschwinden seiner Werfe erschwert. Aus feiner 
Werfftatt, rückwärts im Corps de Logis bes Residenzschlosses zu Stuttgart, gingen 
1759 bie sitzenden Koloffalftatuen Herkules unb Minerva an der Anfahrt zum Portikus 
hervor, namentlich bie letztere ein wohlgelungenes Werf, noc im Seifte bes Rokoko. 
Herzog Karl ist von Lejeune mehrfach verewigt worden; in Marmor am besten in der 
Büste über dem Absatz der Marmortreppe, weniger ansprechend im Narmorjaal, in einer 
großen Salbfigur in Flachrelief, basiert 1776. 3n andern Räumen saß man schon 1762 
weitere marmorbüften von Lejeune: Voltaire, ein vom Herzog hochgeschätztes Werf, 
unb Antoninus pius; dazu fam ber Kapellmeister Jommelli — bie beiden letzteren mit 
Sewandung aus rotem Marmor. Auc eine Sipsstatue ber Ceres soll hier aufbewaßrt fein.

Für Ludwigsburg schuf Lejeune dekorative Arbeiten: 1760 auf ein Cor, woßl 
bas Stuttgarter Cor, lebensvolle Kinbergruppen als Wappenhalter; vielleicht auc bie 
ringenden Putten vor ber Sartenfeite bes Heuen Corps be Logis. Ferner sind von ihm 
bie erfindungsreichen Trophäen am Arsenalplat, 1762—1764.

Für bas Seefcßloß ßättc er außer ben schon genannten „Jahreszeiten" nac 
belgischen Gewährsmännern folgende vier Statuen ausgefüßrt: Adonis, Aeleager unb 
zwei Aymphen mit ben Attributen ber Jagd.74)

Es fteßt fest, baß ber Meister wiederholt auf ber Solitübe beschäftigt war; so 
1767 bis zum Jahresschlußz unb 1772 im Frühjahr. 3m ersten Salle wirb es [ich um 
ben Sigurenschmuc in Stuckarbeit im Hauptsaal bes Schlosses, vielleicht auc um einiges
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in der Kapelle gehandelt haben. Als Bildwerke von Lejeune in den prächtigen Öarten- 
anlagen werden genannt Pan und Syrin und drei Kopien nac Antiken: Apollo, An- 
tinous und ein junger Saun, vielleicht der schon erwähnte.

Das Schloß zu Hohenheim soll von seiner Hand einen jungen Bacchus und eine 
Hajabe besessen haben. Wir wissen nur, ba^ die drei marmornen Hauptwerke des 
Meisters bort im Bibliothetsaal vereinigt würben. Die lebensgroße Apollostatue 
— schon 1759 hatte Lejeune auf eigene Saust einen kleinen Apollo ausgeführt — be- 
fanb sic ursprünglich auf ber Solitüde in dem Apollotempel, welcher bem Corbeersaal 

Lejeune, La Méditation
Stuttgart, Residenzschloß

Lejeune, Le Silence
Stuttgart, Residenzschloß

angegliedert war; später in Franziskas Palais zu Stuttgart, von wo sie 1792 nac 
Hohenheim kam. Gegenwärtig ziert sie bie Bildergalerie im Schloß Ludwigsburg. Dor 
einem Pfosten, ber Überwurf unb Köcher ausgenommen hat, steht ber Gott, ben Oberkörper 
nac links gewanbt, bas rechte Bein vom Boden lösend; gesenkt rußt in der Linken bie 
Leier, während bie Rechte in bie Saiten greift unb bas lorbeerbekränzte Haupt wie 
lauschend nac rechts erhoben ist. Aatürlic liegt bei diesem Gegenftanb ber Vergleich mit 
ber Antike besonders nahe; ber moberne Künstler hat eine selbständige Auffassung gewagt.

Die eigenartigsten Arbeiten, bie wir von Lejeune besitzen, finb zwei jetzt im Residenz- 
schloß zu Stuttgart — Konferenzzimmer — über Kaminen in bie Wand eingelassene 
große Reliefs aus karrarischem Marmor: bas Stillschweigen unb bas Aachdenken, ober 
eigentlich, um auf bie Jdee bes Künstlers besser einzugehen, Le Silence unb La 
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Méditation. Auc sie waren ursprünglich für die Solitude bestimmt, offenbar für 
den kleinen Oberlichtsaal vor dem Blumenzimmer des Schlosses. Aliszverständlic ist bei 
dem Berliner Alicolai, der auc für den Aufenthalt unseres Meisters in Württemberg 
ganz falsche Zeitgrenzen ansetzt, die Angabe, Herzog Karl habe auf der Solitüde einen 
eigenen Temple du Silence errichten wollen. Alicolai sah 1781 bei dem Bibliothekar 
Discher „Harpokrates, den Senins des Schweigens und die Aleditation, zwei schöne 
Figuren [!], Modelle von Le Jeune".75) Es waren wohl Sipsabgüsse; wenigstens 
berichtet v. Arkull, wer Prätension an Seschmac machen wollte, habe damals von diesen 
vielbewunderten Bildwerken Abgüsse im kleinen angeschafft.

In diesen Werfen sehen wir den Übergang aus dem Rokoko zum Klassicismus 
vollzogen. Der fast unbekleidete Jüngling, den linsen Arm auf ein Postament gestützt, 
über welches ein Bärenfell herabhängt, den Zeigefinger der Rechten am Mund, erfreut 
bei etwas gezwungener Motivierung durch wohlabgewogene Verhältnisse. Die weibliche 
Figur steht mit übergeschlagenem lins cm Bein über einen Säulenstumpf gebeugt, der eine 
ziemlich unbequeme Unterlage für einen Folianten abgibt; diesen scheint sie mit der 
Rechten soeben geschlossen zu haben, um, den edel geformten Kopf auf die Linke stützend, 
über bas Gelesene nachzusinnen — ein schönes Motiv. 3m einzelnen erscheint vielleicht 
der Körperbau zu gebrungen, auc bürste ber obere Seil ber Sewandung weniger 
bauschig fein. Die Marmortechnit ist elegant unb sein. Der Rest von Wanier, welcher 
diesen Werfen noch anhaftet, bars uns nicht abhalten, Lejeune für den würdigen Lehrer 
eines Dannecker, für einen Künstler von Seift unb Seschmac zu erklären.

Bei seinem Scheiben aus Württemberg hinterließ ber Weister bas leiber verschollene 
Model zu einem Stanbbilb Herzog Karls. Das Denkmal selbst würbe am 11. Februar 
1780 im Akademiehof enthüllt. Der architektonische Hufbau stammte von Fischer, die 
allegorische Erfindung von Suibal. Die lebensgrosse Statue nebst ben Sockelfiguren ber 
Stärfe unb ber Freigebigkeit, bes Senins unb ber Sanftmut sowie ben Symbolen ber 
Wissenschaften unb Künste in Flachrelief waren von Scheffauer unb Dannecker in Sips 
ausgearbeitet. Die geplante Ausführung in bauerhaftem Material fam nicht zustande.

Die Ludwigsburger Porzellanmanufahtur
Als eine ber bezeichnendsten Lebensäuszerungen bes 18. Jahrhunderts tritt uns mit 

einem bunten Sewimmcl zierlicher Figuren unb einer Fülle spielender Scrätformen die 
Kleinkunst in Hartporzellan entgegen, diejenige Sattung bes Kunftgewerbes, welche 
auch in Württemberg zu voller Blüte fam. Bei ber Beschaffenheit bes Materials, in 
dem sie arbeitete, unb ber kostspieligen Herstellung ihrer Erzeugnisse war sie auf ben 
Srofsbetrieb angewiesen, eine Luxusindustrie, bie fast nur in ihrer Heimat Weissen 
Gewinn ab warf, in ber Regel sic kaufmännischem Unternehmungsgeist entzog unb trot 
allgemeiner Beliebtheit nur fürstlicher Wunifizenz ihr Fortkommen verbanfte.

Serabe die regierenben Fürsten waren es, welche bas porzellanmachen als eine 
persönliche Angelegenheit betrieben, um durc diese modische Kunst ben Slanz ihrer Hof- 
haltung zu erhöhen. Natürlich wollte hier Herzog Karl nicht zurückbleiben. Wenn bie 
hohe Kunst bei ihm oft genug zu kurz fam, fügte sic diese Zierpflanze bes Kunst- 
gewerbes, bie im Wetteifer ber Höfe farbenprangenb emporblühte, ganz in sein Sejichts- 
selb unb war wie geschaffen, in ber Treibhausluft seines Ehrgeizes fröhlich zu gedeihen.

In Ludwigsburg sollte bie jüngste, nicht geringste ber grossen deutschen Por- 
zellanmanufakturen ins Leben treten. Ihre Geschichte ist hier nicht ausführlich zu be- 
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handeln.76) Ein in verschiedenen Künsten umspringendes Senie, ber gewesene f. f. 
Ingenieur-Hauptmann Bonifatius Christoph Häckher in Heilbronn, machte sic 1756 
anheischig, in Württemberg eine Porzellanfabrit zu errichten unb verstand Karl Eugen 
so für sic einzunehmen, bah er 1757 ein herzogliches Privilegium für Ludwigsburg 
erhielt. Aber in einem verlockenden Prospekt nahm biefer Sründer im Rokokogewande 
ben Mund allzu voll. Schon sein Rohmaterial aus ber Segenb von Hornberg war 
ungeeignet. Es geigte sich nac Jahreofrist, das er seine „Entreprise zu profequiren 
anher Staube" war.

Jetzt nahm ber Landesherr selbst bie Sache in die Hand unb verfügte in einem 
befrei vom 5. April 1758 bie Errichtung einer „Herzoglichen ächten Porcellaine- 
Fabrique" in Ludwigsburg. Slücklic war ber Zeitpunkt gewählt, sofern bie über- 
mächtige Nebenbuhlerin Nleiszen während bes Siebenjährigen Krieges im Betrieb stockte. 
Dagegen war bie örtliche Sage Ludwigsburgs ungünstig. Es fehlten mehrere Vorbedingungen 
bes Gedeihens: ausgiebige Wasserkräfte für bie Sriebwerfe unb holzreiche Wälder für 
bie Feuerung, namentlich aber bie Porzellanerde, bie mühselig aus ber entlegenen Segenb 
von Pajsau herbeigeschafft werben musste.

Dann brauchte man einen mit ber Bereitung ber Porzellanmajse, einem eifersüchtig 
gehüteten Seheimnis, vertrauten technischen Setter. Er fanb sich in Joseph Jakob 
Ringler (1730—1804) aus Wien, einem jungen Mlanne, ber schon ein bewegtes Seben 
hinter sic hatte. Aus ber Kaiserlichen Porzellanfabrit fam er früh in die zu Aleudec 
bei München, bie Dorläuferin Aymphenburgs. Dann unterhielt er Beziehungen zu ber 
Manufaktur in Höchst unb zu ben Steingutwerten Künersberg bei Memmingen unb 
Schrezheim bei Ellwangen, bis er in Subwigsburg zur Ruhe fam. Über 40 Sahre 
lang (1759—1802) leitete er als Direktor bie bortige Fabrik, bie im Jahre 1760 im 
ehemaligen Jägerhaus in ber Schorndorferstrasze ein dauerndes Heim beziehen sonnte. 
Es fehlte bem Manne, beffen kräftige Züge uns ein Porträtmedaillon in Biskuitporzellan 
überliefert, weder au Eifer noc an Seschick, wenn er auch nicht in ber Sage war, mit 
bem Passauer Material jene rein weihe Masse zu erzielen, durch bie sic Aleiszen unb 
Frankental auszeichneten. Ringler war übrigens einem Intendanten unterstellt unb in 
ben 1760er Jahren war ihm, wie erwähnt, ber Kammermaler Weiszbrod als „Kon- 
direktor" beigeorbnet. Unter bem ständigen technischen personal, halb gegen 150 Köpfe, 
bilbeten Maler unb Bossierer eine vornehmere Sruppe gegenüber ben Drehern, 
Formern unb Brennern.

Man nahm jährlich etwa 20 Bränbe vor. Das Fabrikzeichen würbe unter ber 
Slafur in Blau angebracht; bie Hauptmarke bestaub bis 1806 in den beiben gekreuzten 
C Herzog „Carls", mit bem fronenartigen Herzogshut barüber, was biefem Porzellan 
im Ausland, befonbers in Holland, ben seltsamen Ramen „Kronenburger" eintrug. Reben 
bem Hauptlager in Stuttgart würben nach unb nach im ganzen Xheingebiet Niederlagen 
errichtet, in St. Sailen, Heilbronn, Würzburg, Hanau, Darmstadt, Köln unb im Haag. 
Die letztgenannte hatte am Enbe von Herzog Karls Regierung einen Borrat im Wert 
von 14000 Sulben.

Aber trotz biefes ausgebehnten kaufmännischen Betriebes, ber noch durc 
Veranstaltung von Sotterien ergänzt würbe, unb obwohl ber Herzog auf feinen Reifen 
immer bas Beste, bas er in Porzellan sah, aufkaufte, um es ber Fabrik als Auster 
zugehen zu lassen, arbeitete Subwigsburg wie bie meisten deutschen Porzellanmanufakturen 
mit Berluft unb brauchte Zuschüsse. Schon bie Besoldungen für bie „Officianten" betrugen 
jährlich 16 000 Sulbcu.

Um einen Teil ber Musfälle zu decken, würbe 1763 eine Fayencerie angegliebert, 
über welche eine Frau Hauptmännin, später Mlajorin be Becke als „Kondirektorin" gesetzt 
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war. 3n Fayence, welcher das Seingliedrige versagt ist, bildete man hauptsächlich Eiere, 
bann auc glatte Dasen mit Blumendekor. Ein besonderes Kunststück ist die weiszglasierte 
Kolofsalbüste Herzog Karls in der Altertümersammlung.

In künstlerischer Hinsicht kam Ludwigsburg, im Segensat zu bcn meisten 
andern Manufakturen, sehr schnell zur höchsten Blüte. „Serenissimus hatte an Porzellan- 
figuren eine vorzügliche Freude." In ihnen hat sic ja der Senins bes Rokoko, dem 
bas Sroßze, ber Ernst und die Tiefe so ferne lag, ber bas Leben in ein Spiel aufzu- 
lösen bemüßt war, recht eigentlich verkörpert. Spielende Laune in ber Behandlung ber 
Formen, kokettes Wesen, in lichten Farben bezaubernd unb in schillernden Stoffen, 
Slanzlichter, hingleitend an ber Oberfläche bes Lebens so bevölkerten jene graciösen 
Figuren fürstliche Cafeln, Kaminplatten unb Preilertischchen, stauben im strahlenden 
Kerzenschimmer, im Widerschein ber Spiegel bes Sestsaals ober bes Boudoirs als Zeugen 
ber überquellenden Dafeinslus jenes Zeitalters.

In ber ersten Zeit, bis 1762, bürste ber Obermodellmeister Franz Anton Pustelli 
bcn Seschmac beherrscht haben. Doc wird neben ihm ber Bildhauer Johann Söß, 
+ 1762, als „Oberpoussier" genannt; sein Alachfolger war Joh. Jakob Louis (+ 1772). 
Im Jahre 1760 trat ber seit 1758 von Lejeune geschulte Joh. Christoph Haselmeyer 
von Tübingen als Bossierer ein. Damals entstauben vor allem jene Schäferszenen 
mit Kavalieren unb Gärtnerinnen, Sägern unb Hirtenmädchen. Es ist bas üppige 
Reich ber Salanterie, ber Kreis ber hoffähigen Idylle. Solc lustatmende Schöpfungen 
finb auc bic große figurenreiche Rundgruppe, die den „Herbst" darstellt, unb ber fast 
überzierliche „Canz", drei Figürchen mit Rocaille.

Auc bas Romantische spielt herein: Rinaldo unb Armida; noc mehr bas Erotische, 
so in Gruppen unb paaren von chinesischem Eypus, in reichen Sewändern von 
eigenem Farbenreiz. Alicht feiten werben Gruppen als Segenstücke geformt, auc ganze 
folgen, wie die Weltteile.

Don bcn eigens für Hoffeste am Anfang ber 1760er Jahre angefertigten figuren- 
reießen Tafelaufsätzen scheint sic wenig erßalten zu haben, etwa ein paar Slusgötter 
aus bem 1764 ausgestellten Bassin de Neptune. Wenn übrigens von 4—5 Fuß hohen 
Stücken bie Rede ist, so liegt bie Vermutung nahe, baß vieles bavon aus Fayence war, 
bic man damals auc oft als Porzellan bezeichnete.

Bald aber gewann, während man anderwärts am Rokoko festhielt, in Ludwigs- 
bürg wenigstens im Figürlichen eine neue Richtung bie Oberhand : ein feiner, geistvoller 
Klassizismus. Als Bildhauer, welcher jetzt, bis 1767, Modelle schuf, ist Wilhelm 
Zeyer längst besannt. Ic sann aber jetzt meine längst gehegte Vermutung, baß auc 
pierre Lejeune für bie Porzellanfabrit gearbeitet habe, zur Gewißheit erheben. In 
bcn Akten bes Hofmarschallamtes heiszt es mit Hinweis auf bie Residenzbaurechnung 
\7c\l\c72f Lejeune crßaltc nun 1400 Sulden, „wogegen er gehalten ist, bic bey ber 
Porzellainfabrique in Ludwigsburg erforb erließen Wobcllc zu verfertigen unb bic 
dortigen Bossierarbeiten öfters zu inspiziren". So haben also zwei Künstler ersten Ranges 
unter ihren Zeitgenossen von ber Sroszplastit her bic Kleinkunst bereichert unb geßoben, 
in ber andere, wie Käubler in Weißen, Melchior in Höchst vielleicht zu ihrem Vorteil 

so ziemlich auf gingen.
Als einen für bie Manufaktur tätigen Bildhauer nennt ein zeitgenössischer Schrift- 

steiler77) Josep Weinmüller aus bem Algäu, Schüler bes Hofbildhauers Johann 
Baptist Straub in München, bann in Ludwigsburg, später in Wien unb Augsburg 
(+ um 1812). Er soll „neben bem geschickten Künstler Baur bic herrlichsten Modelle 
verfertigt haben", nachdem aber bic Fabri ins Stocken geraten, mit eben bicfem Baur 
nac Wien gegangen sein. Paul von Stetten scheint hier Wilhelm Beyer mit Adam 
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Bauer (j. u.) verwechselt zu haben. Daß man von Arbeiten des letzteren für die Por- 
zellanfabri nichts weiß, könnte zwar Zufall sein; entscheidend ist aber wohl die Sab 
sache, daß Weinmüller schon 1773, wo Bauer noc an sein Entweichen aus württem- 
bergischen Diensten dachte, unter den 15 Bildhauern genannt wird, welche Beyer mit 
sic nac Sirol nahm.78)

Außer seiner Beihilfe bei der Ausführung der Schönbrunner Bildwerke arbeitete 
deinmüller für 2taria Cherejia auc in Alabaster, später von Augsburg aus für 
schwäbische Klöster. So besass der Prälat von Ottobeuren von ihm eine Statuette aus 
rötlichem Marmor: Aucius Scaevola. Aoc 
jetzt sieht man in der Kirche daselbst fünf 
im Jahre 1782 aus Holz geschnitzte ver- 
goldete Statuen aus der Leidensgeschichte, 
Gestalten von schönem, weichem Linienflußz 
in Haltung und Sewandung, besonders 
Maria Rlagdalena und Johannes.

Heben und nac Beyer lieferte feit 
1764 gleichfalls Modelle der „Sigurist" 
Domenico Ferretti, jenes in dekorativen 
steinernen Gruppen bewährte Salent. An 
ihn wird nur bei Porzellanbildwerken von 
etwas handfester Mache zu deuten sein.

sandelt cs sic nun um Zuweisung 
der schönsten Ludwigsburger Figuren an 
diesen oder jenen Künstler, so haben wir 
nur für Beyers Anteil bestimmte Anhalts- 
punfte. Als ein Hauptwerk von ihm gilt 
mit Recht die meisterhaft sühn und elegant 
aufgebaute Porzellangruppe Bacchantin 
und Satyr; hat er doch eine ganz ähn- 
liehe Arbeit in Serrafotta der Wiener Aka- 
demic als Aufnahmestück überreicht.

n den beiden von ihm heraus- 
gegebenen Kupferwerken : „ Ö sterrei c s 
I erkwürdigkeiten, die Bild- und Bau- 
fünft betreffend", Wien 1779, zwei Seile 
mit 33 und 22 Safeln, und „Die Heue 
Muse oder der Hationalgarten, ben aka- 
demischen Sesellschaften vorgelegt von ihrem 

Beyer, Bacchantin und Satyr
Ludwigsburger Porzclan in der K. Altertümersammlung 

(Aus den Mitteilungen des Württemberg. Kunstgewerbevereins)

Alitgliede Wilhelm Beyern", Wien 1784, 30 Safeln, führt er, nicht ganz im Ein- 
klang mit den volltönenden Siteln, lediglich seine Bildhauerarbeiten vor. Das erst- 
genannte Wert enthält im grossen und ganzen die Standbilder im harten zu Schön- 
brunn. Doc findet man hier auc zwei als Gegenstücke gedachte sitzende weibliche 
Sewandfiguren : Sibylle und Dolupia, »dessiné par N. Guibal, gravé â l’eau forte 
par J. C. Schlotterbeck, . . . par J. F. Leybold, 1778<, die somit auf Württemberg 
hinbeuten. Es waren vielleicht nur Modelle. In der Heuen Muse gibt er dann aus- 
drücklic in einer Folge von neun Safeln „Modelle, welche meistens für feine herzog- 
liehe Durchlaucht von Württemberg in Porzellanerde gemacht worben". Hervorzuheben 
finb hievon die Srazien; verglichen mit ber entfprechenben Meissener Gruppe in 
mutwilligem Rokoko atmet bicfes flcine Wicifterwerf den frischen Reiz eines noch nicht 
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erstarrten Klassizismus. Serner eine Bacchantin „Ariadne" - mit Pantherweibchen, 
ein Bacchant mit Cymbal, eine Leda, Amor und Piyche. Zu diesen Truppen kennen 
wir Gegenstücke: eine opfernde Bacchantin mit Böckchen, eine Symbalichldgerin , "Po" 
mit Leier, Denus unb Adonis. _

In Österreichs Merkwürdigkeiten erweist sic die über eine Äichenurne gebeugte 
trauernbe Artemisia in Schönbrunn als eine Variante einer Ludwigsburger Por: 
zettanfigur. Auc zu anbern Schönbrunner Statuen sollen Subwigsburger "lobelle als 
Vorbilb gebient haben. . ..

3n seinen Einzelfiguren scheint Beyer nac meiner Beobachtung eine Vorliebe für 
eine gewisse Kontraftwirfung zu haben. 

Sie Gitarrespielerin 
sudwigsburgcr porzclan in der x. Altertümerjammlung

indem er den Oberkörper in den Hüften 
seitwärts dreht und die Arme nac der- 
selben Richtung ausholen läszt, während 
sic das Haupt nac der Segenseite neigt. 
Dieses Hauptmotiv hievon finden wir 
mehrfach, jo in einer sehr fein model- 
lierten „Deritas". Auc Orpheus mit 
Leier und Cerberus, Arion sitzend mit 
Leier und Delphin bürsten hieher ge- 
hören. Derartige Statuetten halb antiken 
Charakters finb auch Fischer und Sijcherin, 
abgebildet im Kunstinventar des Rleckar- 
treijes , unb ein allerliebster Amor mit 
Fangnetz auf einem Delphin.

Sep er war ein klajjizistiicher 
Et let titer, ber antike unb französische 
Einflüsse verschmolz unb ben Ernst ber 
Antike mit ber Beweglichkeit seines Zeit- 
alters zu vermählen verstaub. In seinen 
Porzellanmodellen hat er jic mit seinem 
Verständnis ben Eigentümlichkeiten bes 
Materials anbequemt. Seine Vorwürfe 
entnahm er größtenteils dem Gebiete 
ber alten Miythologie.

Auf Lejeune möchte ic nunmehr 
die größte Subwigsburger Porzellanfigur 
zurückjühren, bie mit einem Steinbilb an 

ber Gartenseite des dortigen Schlosses übereinitimmt : Adonis mit dem Eber. Statuen 
eines Jeledger unb eines Abonis von ihm jind ja bezeugt. Das einen halben Jute 
guse Stiiet taun als Teseg bafür bienen, wie bas porzettan die örenzen der.’ leinttur t 
nicht ungestraft überschreitet. 3n einem unglasierten Exemplar im savoriteichlößchen, lelbit 
TCPII weiß «lasierter Staije, sammt die Schönheit des Modells zur Seltung, während 
ITOS bie AeSfusrans in Serben zicmlic roß ausnimmt. Auc gwoei vornehm ST ber 
Siauren: Stars, aufrecht auf feinen Schild gestützt, als öegenitüc Denus der? 
Aediceischen mit einem Delphin weisen auf diesen dieiiter bin. .

zu Erlesensten, was Ludwigsburg hervorgebracht hat, gehört eine An3ab1 I 
itensen männtkßen unb weiblichen siguren, ibealifiert im Kojtim bes oustlingenbsn 
—00060: bie Jlufitfolos, dazu noc ein Schokoladetrinker und sein liebliches $ fl 
RtEC““zen wir als ihren Schöpfer anzujehen haben, das scheint mir immer noch eine 
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offene Frage. Für Beyer, auf den man alle Ehren zu häufen pflegt, könnte ja wohl 
sprechen, daßz das von ihm bevorzugte Bewegungsmotiv auc hier vorkommt; allein 
warum hätte nicht auc einem anderen Künstler derartiges naheliegen sollen, sobald 
cs im Segenstand begründet war? Auffallend ist entschieden, daß Beyer, dessen Sache 
cs nicht war, sein Licht unter den Scheffel zu stellen, unter mehr als 80 Arbeiten feiner 
Hand seine einzige Figur aus diesem Kreis in feinen Kupferwerten verewigt hat. Aleines 
Erachtens darf Weinmüller, dessen Arbeiten in Ottobeuren tro^ des ganz verschiedenen 
Stoffgebietes eine verwandte Vortragsweise zeigen, nicht kurzerhand ausgeschlossen werden, 
ebensowenig der feinsinnige Lejeune. Auf alle Fälle suchen einige dieser kleinen Kunst- 
werfe, aus dem Alltagsleben in ein lichteres Dasein gehoben, in ber Porzellanplastit 
ihresgleichen und erinnern in ihrer

Das realistische Senre tritt 
in Ludwigsburg im allgemeinen 
zurück. Einzig in seiner Art ist 
ein wohl noc aus den 1770er 
Jahren stammendes Kabincttftücf, 
die sogenannte Musikstunde, 
interessant auc deshalb, weil die 
Dame Franziska von Hohenheim 
vorzustellen scheint. Auc eine 
zierliche, bemalte porträtbüfte 
Herzog Karls hat sic erhalten. 
Eine hübsche Rundgruppe stellt die 
Jahreszeiten dar in zwei männ- 
lieben und zwei weiblichen Land- 
leuten mit Kindern. Überaus 
lebenswahre Figürchen von Bauern, 
Mlarktleuten, Handwerkern werden 
von Kennern hochgeschätzt. An die 
venezianischen Aleffen auf dem 
Mlarktplat in Ludwigsburg er- 
innern fast allzu zierliche Kaufläden.

Im Kolorit herrschen in 
der besten Zeit, wohl unter Beyers 
Einfluß, lichte, transparente Söne 
vor, an Sewändern ist ein zartes 

heiteren Srazie an die Terrakotten von Canagra.

Die Musitstunde
Tudwigsburger Porzellan in der K. Altertümersammlung 

(Aus den Mitteilungen des Württemberg. Kunsgcwerbevcreins)

Lila Favoritfarbe.
Wenden wir uns dem Geräte zu, so sehen wir auc hier oft figürliche Zutaten. 

Von reizvoller Eigenart find die durchbrochenen Schreibzeuge und Leuchter mit sitzenden 
oder kletternden Putten. An mehrarmigen, fein verzweigten Leuchtern hat man sym- 
bolische Gestalten aus der Miythologie angebracht, Diana und Apollo.

Zum Geräte erster Ordnung gehören die Dafen. Erlesene Zierstücke sind die 
Rokokovasen mit Kinderfiguren, plastischen Blumengewinden und Früchten, nebst Malereien 
in Kartuschen, darunter die „vier Jahreszeiten", und durchbrochene Deckelvajen (poK 
pourris) von ungewöhnlicher Srößze im Besitz des Königs, wie auc mächtige Henkel vafen, 
aus deren weiter Öffnung wie Bäumchen Porzellanblumensträußze hervorwachsen.

In der Sefäßztechnit wurde der Mleiszner Geschmack sofort nac Württemberg ver- 
pflanzt durch Gottlieb Friedrich Riedel (1724—1784) aus Treden, der 1743 1756 
in Aleiszen gearbeitet hatte und jetzt über Höchst und Frankental nach Ludwigsburg fam, 
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wo er 1759—1779 als Obermaler wirkte. Er wusste „besonders Landschaften, Dögel 
und Verzierungen zu malen", hat aber zugleich, wie feine Entwürfe im K. Kupferstich- 
tabinett zeigen, die Formen der Sefäsze, insbesondere des Seschirrs, großenteils bestimmt. 
Den Rest seines Lebens brachte er als Zeichenlehrer und Kupferstecher in Augsburg 
zu. Kleine Stiche von ihm findet man in den Hofkalendern auf 1780 und 1781.

3n grosser Auswahl würbe sowohl Kaffee- ober Ceegeschirr als auch Eafel- 
gut hergestelt: schlicht in Blau gemalt, reicher mit figürlichen Darstellungen, Sandichasten, 
Dögeln ober Buketten, Streublümchendekor unb Randvergoldung, oft auc Reliefver-

Sudwigeburger Porzellanvajen
Stuttgart, Residenzichloß

Kerung mit Slechtrand ober Schuppenornament. Die Herrschaft des Rofoto bedingt 
ein- unb ausgejchwungene Linien; am anjehnlichiten find Terrinen, auf bereu Deckel 
als Handhabe irgend eine Frucht angebracht ist.

lieben Riedel tat sic ber Landschafts- und dermaler Johann öriedrich Stein- 
f opf (1737_ 1825) aus Oppenheim hervor.70) Schon in ber Lateinschule ber Kunst zu- 
neigenb, fam er ganz jung in die Frankentaler, 1759 als Buntmaler in die Subwigs: 
buraer Manufaktur unb malte hier hauptsächlich Reitergefechte unb Sagbizenen. Um 
1776 nac Stuttgart übergefiebelt, warf er fiel) auf bie Ölmalerei unb wirkte seit 186 
als Zeichenlehrer am Gymnasium. Herzog Friedric ernannte ihn 1802 zum bofmaler- 
Sür einen Autodidakten zeigt er in feinen Zeichnungen, Aquarellen, Ölbildern eine au- 
fallend scharfe Aaturbeobachtung unb sichere Hand. Er vererbte fein Cdlent auf feinen 
Sohn, ben Sandschaftsmaler Sottlob Friedrich Steintopf (1779—1860).

Serner werben als Kunstmaler an ber Manufaktur in ben Sauren des Aufichiungs 
genannt Heinrich Heinzenmann, Friedrich Weisbrod, Philipp Sakob 3hle, Adam Bubrig 
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d’Argent, Johann Jakob Sroth, endlich Friedrich Kirschner (1748—1789) aus Bay- 
reuth. 3m botanischen Satten ber Aniversität Altdorf bei Nürnberg soll sic dieser jene 
intime Alaturkenntnis angeeignet haben, vermöge bereu er als Porzellanmaler in Blumen, 
Dögeln und Insekten Vorzügliches leistete. Alamentlic Blumensträuße verstaub er vor- 
trefflich zu malen. Doc zeigen sic hier bereits bie Anfänge einer verkehrten Richtung, 
inbem unter bem auffallenden Hervortreten dieser Malerei aus bem übrigen Dekor die 
Sesamtwirkung leibet. Kirschner, bet sic zuletzt wie Riedel nac Augsburg wandte, 
gab sic auc mit Miniaturmalerei und Radieren ab. Mehr als bie Kupfer zum Hof- 
kalender auf 1787 interessiert uns fein mit einer Darstellung aus ben Räubern ver- 
bunbenes Brustbild Schillers, welches wenig Übung im Porträtieren, aber ein Streben 
nac ungeschminkter Alaturwahrheit verrät.80)

In eine kurze Zeitspanne war bie glänzende, durc ben Hofhalt in Ludwigsburg be- 
günstigte Entwicklung zusammengedrängt. Weniger erfreulich sind bie Schicksale ber Por- 
zellanmanufaktur überhaupt und so auc in Ludwigsburg in ber Spätzeit bes 18. Jahr- 
hunderts. Für ben Hbfaß erwächst in bem jetzt auftommenben Hartporzellan von Sèvres 
unb in bem englischen Steingut von Wedgwood, bem „Königlichen Töpfer", ein scharfer 
Wettbewerb. Der Versuch, eine i Englisch-Seschirrfabrik" in Ludwigsburg selbst aufzu- 
bringen, hatte wenig Erfolg. Aber auc künstlerisch ist ein Rückschlag unverfennbar. 
Dem rauschenden Treiben bcs Rokoko folgte eine starte Ernüchterung. Die beforative 
Kleinkunst würbe steifbeinig unter ber Herrschaft jenes nüchternen Klassicismus, ber sic 
von Frankreich aus als Louis S ci ze allenthalben verbreitete. Figuren tarnen ganz 
ab; mageren Ersaß boten Porträtmedaillons in Biskuitporzellan. Die Basen werben 
durchschnittlich größer, aber auc schwungloser im Umriß. Mian vergolbet sie start und 
verziert sie zum Teil mit „antiken" Basreliefs, so eine Prachtvase mit ben neun Alusen. 
Die Sefäßformen schuf jetzt Johann Heinrich Schmidt (+ 1821) aus Derental in Braun* 
schweig, feit 1774 „Oberpoussier". Alicolai traf ihn 1781 vielbeschäftigt.

Dem Großfürsten Paul unb feiner württembergischen Semahlin, welche ber Herzog 
am 22. September 1782 in ber Manufaktur herumführte, tonnten auszerordentliche, ganz 
aus Porcellan verfertigte Schaustücke als Seschen bargeboten werben: ein französisches 
Kamin, eine vollständige Toilette unb fünf reichvergoldete große Basen mit Medaillon- 
Porträts. Wir finden hier zum erstenmal ben später bei Basen so beliebten blauen 
Srund. Solche Leistungen sönnen freiließ nicht barüber wegtäuschen, baß an bem Por- 
zellangerät für ben praktischen Sebrauc auc in vornehmen Läufern gefällige Form 
unb künstlerische Haltung zusehends hinschwinden.

An Riedels Stelle als Oberfarbenlaborant unb Obermaler rückte nac langjähriger 
Dienstzeit Dominikus Christoph Sausenhofer (1727—1802) aus Wien vor. Heben ihm 
wirkte als Adjunkt 1783—1802 Christian Jakob Höflinger, wohl bcrfelbe, welcher 1781 
ein Schillerbildnis für ben Freiherrn von Dalberg gemalt hatte. Sonst sind aus ben 
1780er Jahren noc zu nennen: Friedrich Deffner (1758 1793) aus Ludwigsburg, 
zugleich Hohenlohe-Ingelfingischer Hof-Mliniaturmaler; Joseph Pernaur, ber von Justinus 
Kerner erwähnte Sohn bes Oberdrehers; endlich ein Sohn bes Oberbrennmeisters, ber 
nachmals hochgeschätzte Albrecht Walcher (1765—1844). Aloc 1791 hiesz es, bas Lud- 
wigsburger Porcellan übertreffe bas Wiener an Schönheit, in ber Malerei fei es bem 
Berliner unb Weißner gleich.

In einem beim Regierungswechsel von Ringler vorgelegten „Possier-Formen- unb 
Alodell-Snventarium auf ben 24. Oktober 1793" erweckt besonderes Interesse ber letzte 
Segenstand: „eine große Muse, sitzend mit Leier, Modell von Professor Sc es sauer". 
Diese Bezeichnung stimmt auffallenb zu einer Sappho aus Porzellanton im Scßloß zu 
Lubwigsburg (f. u.); sonst würbe man ben „geistvoll koketten" Zug in biefem Bilbwerf 
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bei Schesfauer nicht gerade juchen. Schlieszlic sehen wir noc Danneckers Mädchen, 
einen toten Vogel betrauernd, in Porzellan ausgeführt. So streifen die Ausstrahlungen 
der Karlsschule auc noc das Gebiet ber Kleinkunst in Porzellan.

Die weiteren Wandlungen der Manufaktur unter Kurfürst und König Friedrich 
und König Wilhelm I. sind hier nicht zu erörtern. 3m Sahre 1824 ist ihre Aufhebung 
erfolgt. Wie aber das Alt-Ludwigsburger Porzellan nac und nac wieder zu Ehren 
kam, bewies schon 1876 der Ankauf der Mlurschelschen Sammlung für den Staat. Hub 
im Herbst 1905 lenkte die umfassende Ausstellung 81) im K. Residenzschlos aller Augen 
auf das kostbare Vermächtnis eines verklungenen Zeitalters.

Die herzoglichen Sammlungen — Klrinhunft unö Runftgewerbr

Beim Sammeln von Altertümern82) ober Gegenständen der Kleinkunst gab 
in früherer Zeit weniger wissenschaftliches Sntereffe ober feinerer Kunstgeschmac den 
Ausschlag als die Liebhaberei für Kuriositäten. So kam es, daß Segenjtände aus den 
verschiedensten Gebieten friedlich nebeneinandergestellt würben. In Württemberg machten 
unter Herzog Ludwig römische Steindenkmale im Lusthaus den Anfang; zu ihrer Der- 
mehrung hat auc Herzog Kar beigetragen. Die sogenannte Kunstkammer im Alten 
Susthaus, bie aber auc allerlei sonstige Raritäten enthielt, geht auf Eberhard III. 
zurück; ein Kupferstic von Ludwig Som zeigt nicht nur die Außenseite des Öebäubes, 
sondern auc den Saal mit feinen Kunst- unb Naturmerlwürbigtciten.

Unter Herzog Karl würbe im Jahr 1741 die Atömpelgarder Antiquitäten: 
sammlung, aus Bronjeßguren, Holzschnitzereien usw. bestehend, bem herzoglichen Künste 
fabinett in Stuttgart einverleibt; von ber Hausschneiderei tarnen ebendahin 1751 einige 
Bronzen unb 1755 mehrere türkische Waffen unb Gerätschaften. Auch, bereicherte er 
die Kunsttammer durc einen großen Antauf geschnittener Steine unb Ningc — antike 
Kameen unb Sntaglios — „von bem Hofprediger Jüngsten • )

Eine große W af f enf ammlung enthielt bie berühmte Rüstkammer im Neuen 
301,84) schon 1736 unter ber Inspektion des Hofplattners Johan Sakob b Argent. 
Rloc 1748 durc „die Artillcrie^Stücfe aus ber Erbprinzenmajje" ergänzt, würbe sie 
bei bem Brand 22. Dezember 1757 größtenteils ein Raub ber Flammen. Einige minder 
wertvolle gerettete „Kriegsstücke unb eiserne Effekten" tarnen 1796 in bie Kunsttammer.

Ebenfalls für sic bestaub eine Zeitlang bas Nünzkabinett, zu welchem baupt 
jächlich ber aus Paris flüchtige Arzt unb Aumismatiker Charles Patin (1633-1693) 
bureß Anläufe für bie württembergijche Haupt- unb bie Neuenftabter Nebenlinie ben 
Grund gelegt hatte. Den Anteil ber letzteren erwarb Eberhard Ludwig 1729. Die 
Sammlung befand sic ursprünglich im Alten Schloß zu Stuttgart, unter Eberhard Subwig 
in Ludwigsburg, wo bei ber Gemäldegalerie im Alten Corps be Sogis ein Kunitkabinett 
eingerichtet würbe. An Herzog Karl fanb bie Münzsammlung, welche man nun wieder 
nach Stuttgart verlegte, einen eifrigen Förderer. Ein Reskript vom 27. Januar 1750 
befahl bie Ablieferung von Wünjfunben an bas fürstliche Kabinett „gegen billigmäßige 
Vergütung bereu Werts". ,

Als bas Alte Lusthaus abgetragen werben sollte, wanderte bas Kunßtabinett 
1746 in ben unteren Saal bes Neuen Baues, wohin auch bie Münzsammlung gebracht 
worben war. Eine glückliche Fügung war cs, baß beibe schon 1751 wieder weggeichajit 
würben, bas Kunßtabinett in ben Prinzenbau, die Münzen ins Alte Schloß, von ba 
1770 nach Ludwigsburg in bas Schloß. Bei ber Verlegung ber öffentlichen Bibliothet
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von Subwigsburg in das Herrenhaus nac Stuttgart kamen im Jahr 1776 beide 
Sammlungen und überdies das Lapidarium ebendorthin, 1785 aber in den Stabtflügel 
ber Akademie, wo sie bis in den Anfang des 19. Jahrhunderts (1801) blieben.

Inipeftor ber Kunst* unb Raritätenkammer war 1689 bis 1723 ber Professor ber 
Mathematit am Stuttgarter Symnajium und Antiquarius Johann Schuckardt (+ 1725); 
bann fein schon 1712 als Adjunkt bestellter Detter, Johann Sottjried Schuckardt, Anti- 
quarius 1723—1751. Neffen Nachfolger in Amt unb Eitel waren 1752 1762 ber 
Setretarius am Oberhofmarschallamt, Expeditionsrat Wilhelm Friedrich Schönhacr unb 
1762 1791 Professor Friedric Discher (+ 1811). — Die Münzsammlung würbe 1738- 
1753 von bem Hofrat Laurentius von Sanbrart besorgt, 1755—1775 von bem Symnajial: 
Professor unb Mntiquarius Johann Christian Dolz, seit 1774 Rektor, + 1783 als Prälat 
von Bebenhausen, bann von bem Bibliothekar Seorg Friedrich Discher (1738— 1789), 
Bruder bes obengenannten, schon 1770 Mitaufseher in Ludwigsburg, zuletzt Hofrat unb 
Oberbibliothekar. Von 1791 bis 1817 waren beibe Sammlungen vereinigt unter bem 
Professor unb späteren Oberbibliothekar Karl Friedrich Lebret (+ 1829).

Auf ben bunten Inhalt ber Altertümersammlung: Ölgemälde unb Miniaturen, 
Möbel, Schnitzereien in 5ol3 unb Elfenbein, Gefäßze aus toftbaren Steinarten unb Kristall, 
Bronzen unb Boldjchmiedarbeiten ist hier nicht einzugehen. Serabe bie aus Herzog 
Karls Zeit stammenden Stücke würben ihr erst später einverleibt, barunter ein schön 
aufgebauter Schlitten von Linden- unb Eichenholz in Nuschelform mit Aleptun unb See- 
pferben unb bie beiden päpstlichen Geschenke von ber Solitüide.85) Ein Kajjenjchrant 
mit reichem Beschläg trägt Karls Monogramm unb bie Sahrzahl 1788.

Für sich geblieben ist bie sehr wertwolle, über 800 Hummern umfaffenbe Samm- 
hing von Majolifen86) im K. Residenzschloß zu Stuttgart unb in Bebenhausen. Die 
meist aus ber Mitte bes 16. Jahrhunderts stammenden Segenjtände zeigen großen 
Formenreichtum mit Malereien ber verschiedensten Art, Figuren aus ber Mptßologie, 
ber Geschichte unb bem Leben, Landschaften unb Ornamente. Einzelne Stücke werben 
auf mehrere taufenb Mars geschält. Als Goethe 1797 ben Englischen Sarten in Hohen- 
heim besuchte, fiel ihm im großen Schweizerhaus „eine starte Sammlung von foftbaren 
Majolifen" auf. Wie sic jetzt herausstellt, ist ein großer Seil, wo nicht alles, erst von 
Herzog Karl erworben worben, ber Srunbftocf vielleicht in Venedig um 1770, anderes 
nachweislich 1779 in Augsburg unb Kürnberg, sowie 1782 aus bem Alachlaß bes Generals 
Rieger. Karl hat sich also auc für dieses Gebiet ber Keramit lebhaft interessiert, 
älteres,, ausländisches Fartporzellan scheint bei Hof nicht gesammelt worben zu fein; 
man begnügte sich, bie schönsten Ludwigsburger Erzeugnisse in ben herzoglichen Schlössern 
zu verteilen.

Inwieweit bie Silbers amm er im Alten Schloß von Herzog Karl bereichert 
würbe, sann ic nicht untersuchen. Mehrere Hauptstücke überkam er von Eberhard 
Ludwig unb Karl Alerander. Hur ein silbervergoldetes Schreibzeug mit drei runden 
Einsätzen samt Handglocke mag hier erwähnt fein; es zeigt bie Stilformen von Louis 
Seize unb Karls Monogramm mit Krone, während an ber Unterseite ber gußplatte 
noch Eberhard Ludwigs Initialen mit ber Jahrzahl 1718 eingraviert finb. — Von 
Karls Juwelenichatz, ber ab unb zu teilweise losgejchlagen werben mußte, hat sic nichts 
meßr in ursprünglicher Fassung erhalten, doc ist bie unter König Wilhelm I. angefertigte 
Krone mit „karolinischen" Brillanten besetzt.

Alles in allem erhellt wohl aus bem Vorstehenden, baß unser Herzogshaus auf 
diesen Gebieten glücklichere Erwerbungen gemacht hat als in Semälden.
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Kunstgewerbliche Berufe im heutigen Sinne waren dem 18. Jahrhundert im grossen 
und ganzen fremd, die Srenzen zwischen Kunst und Handwert waren noc fließend. Ein 
Bildhauer tonnte einmal an einer Sruppe aus Stein meiszeln, ein andermal mit dem 
Schnitzwert an einem Konsoltisc beschäftigt fein; ein Stukkator halb mehr ober weniger 
selbständige Rundbilder herstellen, bald Ornament und Beiwerk bis herab zu gerad- 
liniger „Quadraturarbeit". Anderseits verstand sic ein geschickter Schreiner neben All- 
tagsgerät gelegentlich auc auf kunstvoll eingelegte Arbeit ober ein ehrsamer Schlosser 
erwies neben handfester Ware an einem zierlichen Schmiedeisengitter feine Aleisterschaft.

Gewisse Zweige des Kunsthandwerks unb ber Kleinkunst bestauben allerdings ver- 
möge ber Eigenart bes Materials unb ber Technik für sich, waren aber im Herzogtum 
schwac ober gar nicht vertreten. So bie Elfenbeinschnitzerei, worin die Ulmer Srenz- 
stabt Seislingen, bie Edelsteinschneiderei, in ber bas oberschwäbische Biberac glänzte.

Die Mledailleurkuns würbe in Württemberg in ziemlichem Umfang betrieben. 
An ber Spitze ber herzoglichen Münze staub ein General- unb Spezialmünzwardein für 
ben Schwäbischen Kreis unb für bas Herzogtum, bis 1748 Christoph Heinrich Wüller, 
bis 1755 Simon Schnell, von 1756 au Daniel Friedric Heigelin (1718 — 1794), seines 
Zeichens ein Soldschmied; 1783 warb ihm sein Sohn Johann Christian (geb. 1752) bei- 
gegeben. Diese „Offizianten" stellten hauptsächlich bie gangbaren Münzen her. Serner 
kommt 1747 bis ^7 2 als Wünjmeifter Johann Peter Rasp vor. Seit 1748 gab es auc 
eigentliche Medailleure. Der erste war bis 1773 Deit Schrempf, zugleich Wüngtaffier. 
lieben ihn trat 1750 ber vermutlich aus Nürnberg eingewanberte, auc schon 1748 
angestellte Adam Rudolf Werner (1722—1786), nac Schrempfs Abgang premier 
médailleur. Diesen ersetzte 1787 Johann Sottfried Betulins (1764—1797), Sohn eines 
Stuttgarter Silberarbeiters, seit 1781 in Augsburg im Stahl- unb Steinschneiden aus- 
gebildet, 1783—1786 an ber Wiener Kunstakademie, endlich noc kurze Zeit in ber 
Karlsschule vorbereitet.

Wichtigere Schaustücke rühren vorwiegenb von ausländischen Stempelschneidern her. 
Die älteste Medaille auf Herzog Karl, 1739, ist von einem gewissen Destner, zwei ver- 
schiedene auf feine Vermählung 1748 sind von €. L. Ruckdeschel in Bayreuth unb von 
Konrab Börer gefertigt. Werner schnitt schon 1746 die von einem Regierungsrat von Sollen 
dargebrachte Medaille auf bie Grundsteinlegung bes Residenzschlosses, bann, wohl feine 
beste Leistung, bie zum Jubiläum ber Universität Tübingen 1777, auc eine zu Ehren 
Suibals; Betulius bie zur Säkularfeier bes Gymnasium Illustre 1786 unb bie Zivil- 
verdienstmedaille \c8cf ferner Krönungsmedaillen auf Leopold II. unb Franz II.

Eine besondere Gruppe bilben bie Medaillen ber Académie des arts unb 
ber Karlsakademie, bie ic hier vorweg nehme. Für bie erstere schnitt 1762 ber 
Nünzmeister Schäffer (Schäfer) in Mannheim um 400 Sulden einen Stock, ber jedoc ent- 
zweiging, bevor alle Preise geprägt waren. Suibal unb Harper empfahlen nun Suérin 
in Strassburg. Mit einem Stempel von ihm, ber 60 Louisdor kostete, würben im Sa- 
nar 1765 in ber Strassburger Münze sechs Preismedaillen geschlagen. Alac diesem 
Modell hat noc im Februar 1768 ber Sondeur Didier (f. u.) zehn Stück in Silber ab- 
geformt. Einen neuen, 1771 unb wohl schon früher verwendeten Stempel fertigte ber 
Münzkassier Schrempf. Auc auf bie Künstlerabteilung ber Militärakademie ging biefe 
Medaille über. Doc würbe von ber zweiten Preioverteilung ab — 14. Dezember 1772 
ein neuer Stoc von Werner benü^t,87) ber schon bie Webaille auf bie Stiftung ber 
militärischen Prlanzschule, 14. Dezember 1770, geliefert hatte. — Offenbar für anbere 
Fächer bat zur ersten Preisverteilung neben acht Schrempfichen Kunstmedaillen ber Hof- 
Ziseleur Bouzon (f. u.) 34 Stück „ohne Sepräg von ber Münz ganz gemacht", inbem 
er bas Modellieren, Sieszen, Ziselieren, Weiszsieden, Dergolden übernahm. Sonst würben 
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von den zahlreichen Stempeln die für 1772 und 1773 von dem trefflichen, 1743 in Seis- 
lingen geborenen Alledailleur Johann Martin Büchle in Augsburg ausgeführt; er schuf 
auc die schöne Aledaille auf die Einweihung der Hohen Karlsschule am 11. Sebruar 1782. 
Seit 1786 badischer Hofmedailleur, starb er in Durlac 1811. Die 16 von 1774 bis 1780 
neu hinzugekommenen Arten von Preismedaillen hatte sic Werner zu sichern gewuszt, 
dessen Arbeiten namentlich im Avers mit dem Bilde des Herzogs künstlerisch zurück stehen.

3m Soldi c m i e d g c w c r b e erfreuten sic neben Augsburg die Reichsstädte Smünd 
und Biberac eines wohlbegründeten Rufes; von württembergischen Orten läszt sic nicht 
dasselbe sagen. In Stuttgart gab es 1730 nur 18 Sold- und Silberarbeiter, von welchen 
8 zu wenig Arbeit hatten; 1788 waren es 2 8. Bis 1739 kommt ein „Hofjubilier" und 
Hofgoldarbeiter Wild vor. Sein Alachfolger würbe 1740 Johann Heinrich Kuhn (1714 
bis 1800) ; wir finden ihn 1744—\c56 in Diensten der Herzogin Mutter, bann wieber 
in herzoglichen als Hofjuwelier mit bem Eitel Hof ammerrat, bis 1765 sein Sohn August 
Heinrich Kuhn (geb. 1749) bas Seschäft übernahm. Johann Erdmann Hübschmann 
(1725—1790), feit 1756 Hofgoldarbeiter, ist mir nur als Perfertiger von Trauringen 
besannt; auc von Johann Eberhard Heigelin (1734—1812) ist seine kunstgewerbliche 
Arbeit nachgewiesen. Hofgoldschmied würbe 1763 Christoph Friedrich Sic (1724—1787); 
er lieferte von \c70 an die verzierten Kapseln für Preise der Académie des arts, 
welche neben bem Beschauzeichen, bem Stuttgarter Wappentier, feine Marke C. F. S. 
tragen. Don bem Hofsilberarbeiter Christian Eberhard Sief (1740—1798) befanb sic 
ein Zunftpokal ber Küfer von 1763 mit bem Mlerkzeichen E. S. im Rathaus. Denselben 
Beruf ergriff fein Sohn Johann Christian Sief (1766 — 1824), ber f??9 bie Karlsschule 
besuchte, um sic in Stuckarbeit zu üben. — Ein gewisser Karl Aleunhöfer war 1747 
bis 1758 Hofgoldsticker.

Tröpere Bestellungen pflegte ber Hof bei Augsburger Silberhändlern zu machen, 
so 1753 bei Philipp Adam Renz, bann bei Michael Wilhelm Kanner. Dieser war auc 
Juwelier, Sold- unb Silberarbeiter; er lieferte u. a. für ben am 11. Februar 1759 ge- 
stifteten Karlsorben 16 grosze, massive, golbene Ordenskreuze unb 50 kleinere ohne 
Herzogshut um 4559 fl. 40 fr.; ferner silberne Wärmpfannen, Armleuchter, Fiats de 
ménage, endlich 1765—1769 Kapseln für Preismedaillen.

Eine Juwelierarbeit befonberer Art war ber au ber Militärakademie \ëc2 ein- 
geführte Chevalierorden: emailliertes, rotes Kreuz mit vergoldeten Strahlen; ber ovale, 
blaue Mittels child mit ben vergoldeten beiden C samt Herzogshut ist weiß umranbet 
mit ber Almschrift École Militaire. —

Hauptsächlich für bie Ausstattung bes Warmorfaals im Residenzschloßz würben 
kunstfertige Metallarbeiter aus Frankreich berufen. Don Alet kam 1756 ber „Fon- 
deur" Johann Nikolaus Di bi er, welcher bie Bronzeverzierungen für ben Marmorsaal 
gop; 1769—1777 mit 1000 Sulden Sehalt „Inspektor ber Wafferfünfte", zog er bann 
nac Strassburg. Er bat auc für eine Statue bes Herzogs Karl von Lothringen in 
Brüssel bie Verzierungen gefertigt. Heben ihm finben wir in Stuttgart ben 1756 aus 
Paris berufenen Ziseleur Aleris Bouzon, ber gleichfalls für ben Warmorfaal, späterhin, 
1781, für ben Konzertsaal in Hohenheim arbeitete.

Aus Italien famen bie I armorarb eiter Francesco Altieri (1703—1780) 
von Kom 1753, ebendaher Francesco Dasalli, in Stuttgart bis 1763, ferner Siorgioli, 
endlich ber früher in Bayreuth tätige Mlofaikkünstler Silverio be Selts, ber 1763 mit 
750 Sulden Sehalt in Dienst genommen, 1771 aber mit Siorgioli entlassen würbe.

Andere Arbeiten am Heuen Schloß vergab man 1748 an einen früheren darm- 
städtischen Hofschlosser Johann Konrab Harteneck. An seine Stelle trat 1751 ber 
„Kasernen-Hausschmied" graneois Souffre, welcher Baifongitter ausführte; seit 1767 
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war er als Aachfolger eines gewissen Branz förmlic als Residenzbaujchlofer angeitellt. 
_  Von den Leistungen der Hofplattner Johann Sakob d’Argent (i. o.) und Christian 
Heinrich b’Argent (1745—1805) ist mir nichts besannt.

Als Kabinettschreiner wirb 1737 in Stuttgart, 1752 in Ludwigsburg Johann Sried: 
vic Mettel genannt. Bekannter ist der Hof- und modelljchreiner Johann Seorg Beyer 
(1716—1782) aus Dohenjtrauß in der Oberpfalz. Sein minutiöses Alodell des Rejiden- 
jchlosses ging beim Brand bes Sartenflügels 1762 zugrunde. Auc von feinen präch- 
tigen Suszböden in Holzmojait auf ber Solitübe ist nur wenig übriggeblieben; Original* 
Zeichnungen geben einen Begriff bavon.88) Es jind weniger geometrische Muster als frei 
erfundene Kompositionen; die Hölzer waren mannigfach gefärbt, um namentlich vegeta
bilische Motive lebhaft hervortreten zu lassen.

Schlieszlic verdient noch eine Erzgießzerfamilie von Königsbronn Erwähnung: 
Johann Christian Heubert arbeitet 1739 für Eßlingen; wohl fein Sohn war ber hex30g- 
liehe Stück- unb Glockengieszer Christian Ludwig Aeubert (1728—1796), ber 1251—1760 
in Stuttgart vorkommt, bann sein Geschäft nach Ludwigsburg, Stuttgarter Strafte 56, 
übertrug, wo es sic auf Kinber unb Enkel vererbte.

An ein schulmäßzig zu förbernbes Kunftgewerbe dachte noc fein aenjch, nicht 
einmal ber Berliner Aicolai, ber in seinem praktisch nüchternen Sinn die „jo allgemein 
erteilte Anleitung" zur bilbenben Kunst in ber Karlsschule übertrieben fanb und. bafür 
ber pflege ber „mechanischen Künste" bas Wort redete, worunter er aber nur Robeln, 
Drechseln, Uhrmachen unb derartiges verstand, also eine anspruchslose Gewerbeschule.

Ein mechanisches Genie von Gottes Gnaben war Philipp Alatthäus 5 ah 1.07 39 
—1790) von Scharnhausen, Pfarrer in Onstmettingen, in Kornwestheim, seit 1781 in 
Echterdingen. Sein Hauptwerk, eine grofte astronomische Uhr mit Angabe bes Planeten- 
lauf kam 1769 um 8000 Gulben in Herzog Karls Bejit und später in die AEabemie; 
bibliothet. Hahn veröffentlichte eine Beschreibung mechanischer Kunstwerke, Stuttgart 
1774. 3n seinem letzten Lebensjahr erhielt er ben Eitel Hofmechanitus (vgl. S. 366 
unb 371). — Verwandte Ziele verfolgte Johann Heinrich Cie bemann (1742—1811). 
Hus bem Herzogtum Bremen 17 65 eingewandert, würbe er 1772 Stiftsmesner in StutU 
gart, 1794 Hofmechanitus unb Hofoptitus. Er lieferte optische Instrumente in aller 
Herren Länder, nebenbei gab er mit 3. 8. Nerckel eine Beschreibung ber fürstlichen 
Denkmale unb Grabfehriften in ber Stiftskirche usw. heraus, Stuttgart 1798.

Württembergs industrielle Entwicklung lag bem Landesherrn selbst am Terzen. 
Schon in einem Generalreskript vom 27. Huguft 1751 äußerte er sich „in Ansehung bei 
Kuftbarfeit von Manufaktur- unb gabrifwefen aufs deutlichste". An Hitwürttemberg, 
wo bisher nur bie Stabt Calw einen vielseitigen Gewerbfleift entwickelt hatte, war ieht 
Ludwigsburg, bans ben hier noch am ehesten zu erlangenden Privilegien, der Ort, 
welcher in feinen Mauern mancherlei neue, meist vom Ausland hieher verpflanzte nbustrie- 
zweige auf blühen sah. Das Merkwürdigste an Ludwigsburg, meint Aicolai, seien weder 
Schloß noch Anlagen, fonbern bie Snbuftrieanftalten. Sreilic hatte kaum einer ober der 
anbere dieser Betriebe Fühlung mit ber Kunst. In den 1760er Schren gab es in kud- 
wigsburg Manufakturen von bunten papieren unb von Damastleinwand ; ein ichöngs 
Cafeltuc aus biefer Fabrik mit eingewebten Bilbern findet sich noch in Privatbeiiß: ) 

Don hohem Wert hätte für bas Land bie Bis outeriefabrif von Alerander alar: 
gerp & Cie werben sönnen, im Jahre 1780 gegrünbet als Zweiganstalt eines viermal 
größeren Pforzheimer Geschäftes, bas unter bem Kamen Htoral ging, eigentlich aber 
bem Markgrafen von Baben gehörte. An der Ludwigsburger gabrit in der Kaxloitraße 
waren auch Kaufleute aus Genf, Nüthausen, Leipzig beteiligt. Sie lieferte nicht nur 
bie gewöhnlichen Bijouteriewaren „in Golb ober Similor — Mannheimer Golb", fonbern 
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auc Uhren und Uhrketten, Degengefäße, Stockknöpfe von Stahl. 3ns Künstlerische 
schlugen „sehr artige Knöpfe in halberhabener Arbeit mit elfenbeinernen siebaillons, 
die ein Herr Dechamps aus Paris machte". Diese blühende Industrie, welche 250 Per 
fönen beschäftigte, ging leider in wenigen Sahren wieder ein infolge der Engherzigkeit 
lutherischer Kirchenbehörden, die den reformierten Unternehmern und Arbeitern den 
Aufenthalt in Altwürttemberg entleideten.

* *

Jm Brreid brr Académie des arts
Indem das deutsche Rokoko von den bahnbrechenden Xlajiizijten mehr und mehr 

in den Hintergrund gedrängt warb, führte bas gleichzeitige Wirken von mancherlei her- 
vorragenben, in Württemberg fest angefteUten Künstlern dazu, bie neuen Kunstprinzipien 
einem heranwachsenden lernbegierigen Gejchlecht einzupilanzen. Schon 1753 eröffnete ber 
Hofmaler Zittio mit einigen Kunstgenüssen eine „Akademie", nach italienischem Sprach- 
gebrauch eine Anstalt zum Zeichnen nac ber Katar ober nach bem Modell. Hier sollte 
nicht nur jungen Malern unb Bildhauern, fonbern auch „Liebhabern ber Zeichnung Ge
legenheit gegeben werben, ihre Kunst „nac allem Wunsch unb Contentement zu ercoliren •

Der Dersuc schlug ein. Herzog Karl verfolgte bie Entwicklung dieser Zeichen- 
schule mit Interesse unb beschloß, sie zu einer öffentlichen zu erheben. 21 ac dem er. am 
30. April 1761 im voraus bie nötigen Ernennungen90) verfügt unb am 17. Juni einen 
wohl von Suibal verfaßten Entwurf entgegengenommen, würbe in einem hiemit über- 
cinftimmenben Gcncralrcffript von Wilbbab, 25. Juni 1761, bie Errichtung einer 
Académie des arts in Stuttgart befanntgegeben.91)

Das Dokument umfaßt unter ber Überschrift: »Le commissaire général, le 
recteur et les professeurs de 1’Académie des arts au lecteur salut« vier gespaltene 
Solioseiten in französischer unb deutscher Sprache nebeneinander.

Der erste Seil enthält allgemeine Gesichtspunkte mit folgendem Wortlaut: „Es 
sann niemanb zweifeln, baß bie schöne Künste, unb besonders bie Walerei, Bildhauerei 
unb Baukunst nicht jederzeit bie würbigften Beschäftigungen bes menschlichen Wißes und 
ber menschlichen Ges chic lichfeit gewesen seien. — Daher kommen noch so viele verehrungs- 
werthe Denkmale von bem Pracht unb bem guten Deschmac ber Alten; daher rühren 
noch so manche vortreffliche Stücke, welche, obgleich sie größtenteils bald von ber Länge 
ber Zeit, bald von ben Händen ber Karbaren verstellt worben, doc noch bis auf den 
heutigen Sag zum höchsten Ruhm ihrer verewigten Weister gereichen; unb eben baßer 
wirb noch diejenige edle Alacheiferung bei ben neuern großen Geistern genähret, wodurc 
sie ißre Vorgänger, wo nicht zu übertreffen, doc nachzuahmen angefeuert werben, indem 
sie bie schöne Katur zum Urbild wählen unb bie reizendste Abdrücke bavon bem ver- 
gnügten Auge vorlegen. — Es ist gleichermaßen unstrittig, baß, wenn auf einer Seite 
bie schöne Künste bem menschlichen Wiß zur Ehre gereichen, sie anderwärts auch von 
ber größten Auzbarkeit seien, ba sie uns diejenige Gemächlichkeiten verschaffen, bie bas 
Leben angenehm machen, auch, weil sie ben äußerlichen Pracht unb Überfluß befördern, 
zu gleicher Zeit bie Handlung in Flor bringen, welche bie Quelle von ben Reichthümern 
eines Staates ist. — Was fan also bie Aufmerksamkeit eines großen Fürsten stärker 
reißen unb beschäftigen, als eben diese so schöne als nüzliche Künste, unb welches 
Wittel mag sicherer seyn, sie in Gang ßu bringen, als wenn man nach Erlangung gc- 
schickter Weister eine Akademie errichtet, wo diese Künste gelehret werben, unb wo 
sic bie Jugend bilden fan wie junge Pflanzen in einer Baumschule. Es ist nicht 
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weniger rühmlich vor einen Fürsten die schöne Künste auf solche Weise in seinem Land 
fortzusezen, als sie daselbst eingeführt zu haben."

Die Einzelbestimmungen umfassen 12 Artikel. Unter dem Protektorat des Herzogs, 
der „aus einer recht überflieszenden Snade" — par un excès de bonté — ein Semac 
des neuerbauten rechten Schloßzflügels, wo seither die Residenzbaudeputation ihre Sitzungen 
abhielt, der Akademie zur Verfügung gestellt und „die vornehmste Künstler, die in 
herzoglichen Diensten stehen," zu öffentlichen Lehrern dabei ernannt hat (Art. 1—3), 
soll das ganze Jahr hindurch Unterricht im Zeichnen erteilt werden; er soll unentgeltlic 
fein (Art. 4—5). Als Schüler tonnen junge Leute männlichen Seschlechts von jedem 
Stand und Alter nac Untersuchung ihrer Fähigkeiten durc den Rektor ausgenommen 
werden. In zwei Klaffen geteilt sollen sie täglich zwei Stunden sic üben und alljähr- 
lieh als Lösung von Preisaufgaben Risse und Modelle vorlegen (Art. 6, 10). 3m An- 
schlug an das Seburtsfes des Herzogs erfolgt nac einer feierlichen Rede eines Mit- 
gliedes der Akademie die Verteilung von Preismedaillen (Hrt 11). Der vom Herzog 
ernannte Hauptauffeher — commissaire général —, der Rektor und die öffentlichen 
Lehrer bilden den „ordentlichen Rath" der Akademie, der alle Wonate eine Sitzung 
hält (Urt. 8—9). Andere Künstler und Alichtkünstler, welche „Kenntnis und Seschmac 
in den Künsten" haben, werden als Mitglieder ausgenommen und nehmen alle Viertel- 
jähr an einer öffentlichen Versammlung der Akademie teil (Art. 7). Beständige gesicherte 
Einkünfte an Geld sind für die Akademie angewiesen (Hrt. 12). — Das Hmtsfiegel ent- 
hielt die beiden gekreuzten C des Herzogs und die Embleme der Künste, unten die 
Inschrift: Academia artium Stuttgardensis.

Wie man sieht, war die Akademie von Haus aus nur eine Zeichenjchule, an 
der freilic vorzügliche Kräfte gewirkt haben. Ind tüchtiges Zeichnen ist die Srundlage 
aller bildenden Kunst in höherem Sinn.

Als Commissaire général wirkte nach dem rasc mit Cod abgegangenen Regie- 
rungsrat Bilfinger von 1761 bis 1773 der einfluszreiche Regierungsrat, später Geheimrat 
Albrecht Jakob Bühler (1722—1794). Als Professoren waren bestellt: Suibal, 
Colomba, Harper, Bittio, Lejeune und Beyer, der aber am 7. September 1761 „excludirt" 
würbe. Als 1767 Colomba und Bittio abgingen, trat Scotti in die Lücke. Sie alle 
versahen den Dienst als unbesoldetes Nebenamt.

Die Ehrenmitglieder,) bilden eine ziemlich bunte Gesellschaft; neben Künstlern 
unb Bauverftänbigen stehen Professoren bes Stuttgarter Symnasiams und andere Be* 
amte, bie sich als Festredner, Spaminatoren ober sonstwie um bie Anstalt verdient 
gemacht hatten. 3m Jahr 1761 erscheint, als erster, Professor Dolz; 1762 der Eübinger 
Staatsrechtslehrer C. 3. Hoffmann, bann folgende Symnasiallehrer: 1765 Johann 
Friedric Sebret (1732—1807), später Kanzler der Karleschule, 1768 33. Haug (1731- 
1792), Literarhistoriker, 1769 C. 8. Rösler, Naturforscher, 1783 Ph. 5. Hopi. Serner 
zwei Mitglieder bet Rentkammer, spätere Hofdomänenräte: seit 1768 der vielfach ver- 
biente Johann Seorg Hartman (1731—1811), 1770 Eljäszer.

In ber andern Kategorie überwiegen bie Ausländer: am 30. Januar 1762 wirb 
auf Srund unbekannter Verdienste Bocciardi, sculpteur du roi in Paris, Ehrenmitglied, 
am 8. März 1762 Madame Eherbusc von Berlin, im gleichen Jahr ber K. Craveur 
Cuérin zu Straßburg unb ber Craveur Seeligmann in Nürnberg, + im Dezember 1762. 
Hm 15. Juni 1763 folgt ber Züricher Ratsverwandte, Maler unb Kunstschriftsteller 
Johann Kaspar §üßli (1707—1781). Dazu fam 1764 als Setter bes Bauwesens auf 
ber Solitübe ber Obristleutnant Jakob von Scheler (1726—1784), zuletzt Senerallentnant 
unb Kommanbant auf dem Asperg. Endlich ernannte man bie Professoren Colomba 
unb Bittio, bann Scotti unb Lejeune nach ihrem Hustritt zu Ehrenmitgliedern.
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Mit den Einkünften der Anstalt war es nicht glänzend bestellt: sie bezog nur 
600 ©ulben jährlich aus ber Residenzbaukajse. Hievon waren zu bestreiten Beleuchtung, 
Werkzeuge, Zeichen- unb Schreibmaterialien, bic ben Benutzern unentgeltlich geliefert 
würben, dazu noc die Belohnung für zwei Mlodellsteher unb ben Kastellan. Kur die 
Figuren unb Vorlagen von Sips unb bie Preismedaillen gingen auf Rechnung ber 
Rentkammer.

Preise würben anfangs jährlich 6, spätestens von 1768 an 10 verteilt. Die 
Medaillen — Durchmesser start 7 cm — zeigen auf ber Korberfeite das Brustbild bes 
Herzogs im Harnisch, über bem später ein Hermelinmantel angebracht würbe, unb mit 
bem Jagdorden, auf ber Rückseite bic Attribute ber Künste mit dem Motto: Studio 
et Vigilantia. — Die Schüler ber ersten Klaffe erhielten ihre Medaillen in silberner,

Preismedaille der Académie des arts

ben ersten Preis in silbervergoldeter Kapsel: auf bem Deckel in erhabener Arbeit bic 
gekreuzten C mit bem Fürstenhut barüber, umrahmt von 8 in einem Kreis aneinander- 
gereizten ovalen Lorbeerkränzen. Don 1774 an fielen bic Kapseln weg.

Die Professoren lösten sic wöchentlich ab, so ba^ in ber Kegel einer ben ge- 
samten Unterricht erteilte. Dieser bestaub in Freihandzeichnen, zuerst nac Vorlage- 
blättern, bann nac Sips, endlich nac bem lebenben Modell. In ben ersten Jahren 
machte sic ber Mangel einer Anleitung zum Modellieren unb bas Sehlen einer Lehrkraft 
für Architektur sehr fühlbar. Trotzdem betrug bic Besucherzahl nac Bürks Adreszbuc 
1761 nicht weniger als 135, wovon 21 in ber ersten, 114 in ber zweiten Klaffe. Es 
würben deshalb im Oftober 1761 noc etliche Zimmer im Residenzschloßz zur Derfügung 
gestellt. Als aber beim Schloszbrand Zeichnungen, Modelle, Figuren vernichtet würben, 
ba musste bic erste Klaffe eine Zeitlang ganz aufgegeben werben, bic zweite fanb im 
Dezember 1762 eine unzulängliche Unterkunft im Fürstenhaus, im sinteren Saal unb 
einem Kabinett gegen ben ©arten; für sie würben neue Dessins in Paris bestellt. 3n 
ben Jahren 1762—1764 zählte man je 8 5 Schüler. Die Sitzungen bes akademischen 
Kats fanben jetzt, wie auc in ber Folge, im Prinzenbau statt.

Ein größerer Umschwung vollzog sic infolge ber Verlegung ber Residenz nac 
Ludwigsburg. Schon 1762 hatte Professor Volz einen Entwurf zur Verbindung ber 
Kunstakademie mit einer Akademie ber Wissenschaften vorgelegt. Derartiges würbe mit 
ber ©rünbung einer öffentlichen Bibliothek ins Wert gesetzt. Am 11. November 1764 
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mietete man um 750 Sulden das neue Haus des Oberwageninipektors Bec in Lud- 
wigsburg, jetzt Vordere Schloszstrasze 12, für die herzogliche Akademie und Bibliothek. 
In der Stiftungsurkunde der letzteren vom 11. Februar 1765 wird als ein Hauptzweck 
angegeben, „daßz die Artisten und Gelehrte, auc Liebhaber der Künste und Wiffen= 
scharten hier zusammenkommen und die nötigen Hilfsmittel finden sönnen, sic zum Dienst 
ihres Vaterlandes immer geschickter und nützlicher zu machen ... Da eine öffentliche 
Bibliothec von einem zur Ercolivung der Künste und Wissenschaften abzweckenden Snsti- 
tuto die Grundlage ist, so haben Wir aus herzoglicher iilde alle Unsere verschiedenen 
Sammlungen von Büchern, Land-Carten, Estampes, nebst Unserem Antiquitäten- und 
Medaillen-Cabinet ohnwiderruflic als eine Unlage dieser öffentlichen Bibliothec gmv 
digst überlassen". Bei der feierlichen Eröffnung am 13. Februar 1765 hielt der erste 
Bibliothekar Uriot eine Rede über Württembergs Aufschwung unter Herzog Karl, Dol 
über die Verbindung aller Künste und Wissenschaften, worauf an Schüler der Académie 
des arts acht preise verteilt würben.93)

Bald sollten Bibliothek unb Akademie als eigenes Heim herrschaftliche Gebäube 
beziehen: bas stattliche Grafenhaus unb bas anfto^enbe Sesandtenhaus, Vordere 
Schloszstrasze 29 unb 31. Dorthin tarn die Akademie im August 1766; auc die Biblio- 
thet befanb sic bort schon bei ber großen Stadtbeleuchtung vom 11. Suli 1767.

Die Porteile, welche man sic von dem Zusammenlegen mit einer wertvolle Kupfer- 
werfe enthaltenden Vibliothet unb einer Antiquitätensammlung für bie Académie des 
arts versprach, würben durc anderes in Frage gestellt. Die in Stuttgart wohnenden 
Professoren hatten fortan, um häufiges Hin- unb Herbefördern zu vermeiden, je auf 
minbeftens vier Wochen, ja auf 3—4 Sonate bas ganze Geschäft zu übernehmen, wofür 
sie Reisekosten unb Diäten bezogen. Von den Schülern, bie nun minbeftens 12 Sahre 
alt sein mußten — 1765—1768 betrug ihre Zahl 17 + 84 = 101 — waren bie ber 
ersten Klaffe im Januar 1765 Sag unb Aacht bei ber Opernmalerei beschäftigt, bie 
anbern noch in Stuttgart. — Zu einem geregelten Setrieb scheint man es überhaupt erst 
wieder nac Jahren durc eine Aleuordnung gebracht zu haben. Hierüber würbe 
in einer Sitzung am 8. März 1768 beraten. Außer Zeichnen unb Mobellieren beichloß 
man jetzt auch bie „Principien ber perspektivischen Baukunst" in ben Lehrplan 
aufzunehmen, wozu Oberbauinfpeftor Sroß unb wegen dessen häufiger Ubwcf enheit als 
Stellvertreter ber Dessinateur Hagspiel in Aussicht genommen würbe. Zudem sollte 
in 1_ 2 Wochenstunden „Historie ber Kunst" vorgetragen werben von dem Professor 
ber schönen Künste unb Wissenschaften unb zweiten Bibliothekar Vischer. Die erste 
Klaffe sollte zu ben Sektionen bes Hofmedikus Dr. Breyer Zutritt haben. Endlich feien 
wieder antife Figuren anzuschaffen. Der Herzog genehmigte diese Unträge.

Über die Anzahl und Auswahl ber Gipsabgüsse ist nichts näheres besannt Ein 
Raum unter ber Samiliengalerie im Schloß Ludwigsburg wirb als Untifenfaal bezeichnet. 
Eine Porbilberjammlung in so grossem Stil wie ber 1767 eröffnete Mannheimer Antiken- 
faal sann weber hier noc später in ber Karlsschule bestauben haben. Das Öanze 
gliederte sich nun wie folgt. Die erste Klaffe hatte zwei Abteilungen, zeichnen nach 
ber natur für angehende Maler unb MobeUieren für Bildhauer. An der zweiten 
Klasse _ Unterstufe — würbe Freihandzeichnen geübt, gleichfalls in zwei Gruppen, 
Ubelige unb Bürgerliche. Als „brüte" Klaffe fam bie für Architefturzeichnen hinzu. 
Am Jahr 1769 ist auch von Steven für Eheatermalerei bie Rede. So schien eine 
gedeihliche Entwicklung angebahnt. Von 1772 auf 1773 zählte die erste Klaffe im 
Aalen" nach ber Aatur 8, im „poussieren“ 6 Eleven, dazu 6 Pensionäre; bie zweite 
8 Ubelige unb 48 anbere, bie Urchitetturtlaffe 14 gewöhnliche unb ‘ Pensionäre - 
insgesamt 97.
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Da entzog man der Anstalt, wie wir sehen werden, mitten im Sahre 1773 auf 
einen Schlagihre bewährten Lehrkräfte; zugleich trat an die Stelle von Bühler ein 
Regierungsrat Kauffmann. Kümmerlich würben die Lektionen in Ludwigsburg, be- 
sonders „mit Rücksicht auf bic Eheatermalerei", fortgesetzt unter ber Leitung des Malers 
griedric Weißzbrod (f. o.) als Professor mit Beihilfe Hagipiels unb ber Eleven Jean 
Baptiste Sanboeuf aus Luneville unb Erdt, welche man 1777 zu Dessinateuren ernannte; 
bamals würbe auc ber Maler Erhard Friedrich Schönhard von Stuttgart, ein früherer 
Schüler, auf kurze Zeit beigezogen. In ber verödenden Stabt führte das Institut bald 
nur noc ein Scheindasein; 1780 würben „sämtliche Effekten" ber Académie des arts 
im Grafenhaus zu Ludwigsburg von dem Garcon de galerie Bärenstecher übernommen. 
An Bürts Adreszbuc wirb ber Schematismus ber Akademie noc über Herzog Karls 
Cod hinaus fortgeführt mit Professoren, bie lediglich an ber Karlsschule wirtten, unb 
Ehrenmitgliedern, bic längst nicht mehr lebten.

* *

Schülerlisten ber Académie des arts haben sic nicht vorgefunden, Verzeichnisse 
ber Preisgekrönten nur aus ein paar Jahrgängen. Dor allem finb einige Männer 
hervorzuheben, bie sic auc als Lehrer an ber Karlsschule verdient gemacht haben. 
Der älteste ist Jakob Friedric Rö[c aus Dürrenzimmern bei Brackenheim, Schüler 
ber Akademie von 1761 an, Lehrer ber Kriegswissenschaft 177 1, zuletzt Oberst, gestorben 
als ältester Einwohner Stuttgarts im 98. Lebensjahre 1841. Aac ihm ist bie Röschen- 
schanze auf bem Kniebis benannt, bie er 1796 als Major erbaute. Er war auc Schrift- 
steiler; in unser Sebiet gehören feine Beiträge zur schönen Baukunst, Stuttgart 1818. — 
Dem Alter nac folgen ber Hofarchitekt Major Fischer, ber Kupferstecher Totthard 
Müler, ber Stukkator Sonnenschein, endlich zwei nachmalige Karlsschüler, ber Baumeister 
Htzel unb ber Kupferstecher Leybold.

Wahrscheinlich gehört in diesen Kreis neben D. A. Etzel (f. o.) auch noc der Bild- 
hauer Adam Bauer, Danneckers Lehrer. 3c vermute in ihm troh verschiedener 
Schreibung bes Kamens einen in Ludwigsburg am 5. Mai 1743 getauften Sohn bes 
Schieferdeckers Johann Adam Baur, bes Paters von Schubarts Zechkumpan Leopold 
Baur. Da ein dritter, jüngerer Sohn, Johann Zacharias, 1765 in ber Akademie einen 
Preis erhielt, liegt ber Schluss nahe, auc Adam habe bort gelernt. So viel steht fest, 
daßz Bauer 1758 Schüler von Lejeune war. Spätestens 1772 finben wir den Hoffigu- 
riften Adam Bauer als Hauptlehrer her Bildhauerei auf ber Solitüde, 1774 mit bem 
Eitel Professor. Am Jahre 1773 war ihm bic Bitte, zu weiterer Ausbildung ein Jahr 
reifen zu dürfen, abgeschlagen worben. Bildwerke von ihm finb auf ber Solitüde nicht 
nachgewiesen. — Am 13. April 1777 entwich Bauer, ber nur 600 Bulben Sehalt be- 
zog, unter Hinterlassung von Schulden zu Wilhelm Beyer nach Wien und weiter nac 
Sterling am Brenner. Doch hatte Bever einige Jahre zuvor bie altberühmten Marmor- 
brüche wieder in Sang gebracht, inbem er eine neue Fundstelle bei Mareit erschloß 
unb für ben plastischen Sartenschmuc von Schönbrunn ausbeutete. Die Figuren würben 
an Ort unb Stelle aus bem Rohen gearbeitet unb punktiert, bann von Hall an auf 
bem Wasserweg nach Wien befördert. Beben einer Anzahl früher beigezogener Bild- 
hauer fand auc Bauer hier noc reichlich Verdienst. Weiter läszt sic feine Spur mit 
ben mir zugänglichen Hilfsmitteln nicht verfolgen.

Besser finb wir über ben andern Jugendlehrer Danneckers unterrichtet, ber sic 
aus gleichem Künstlerelend zu einer schönen Stellung emporgerungen hat. Johann 
Palentin Sonnenschein, Sohn eines Bürgers unb Schneiders in Stuttgart, wo 
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er am 22. Alai 1749 getauft ist, war Schüler der Académie des arts, bis er am 
29. Juni 1763 zur Erlernung der Stukkatorkuns auf drei Jahre ein Stipendium von 
je 100 Gulben erhielt gegen die Verpflichtung, sic den herzoglichen Diensten allein zu 
widmen. Weitere Ausbildung suchte er bei Wilhelm Beyer. Erst 1771 brachte er es 
als Hofftut f ator zu einem Wartgelb von 200 Gulben und wirkte nun, durch feine 
damals erfolgte Heirat mit Christiane Sibylle Gräber, Hof- und Seldtrompeters Tochter, 
mit Suibal verschwägert, fast 6 Jahre lang als Professor auf ber Solitüde. Als aus- 
übender Künstler leistete er gleich Sutes in Figuren wie in Basreliefs unb Ornamenten. 
Ihm, wie gewöhnlich geschieht, bie Stuckarbeiten im Hauptjaal ber Solitüde zuzu- 
schreiben, geht nicht wohl an; er war 1767 erst 18 Jahre alt. Bezeugt ist nur feine 
Tätigkeit im Lorbeersaal samt Vestibül unb in einer „Salerie" im Schloßznebengebäude. 
Im Gehalt nicht günstiger gestellt als Bauer, dazu noc kränklich, geriet er auf einem 
Erholungsurlaub nac Zürich zu Lavater, bem er sein Herz ausschüttete. Damals ober 
balb barauf ist er „aus ber ihm in ber Militärakademie anbefohlenen Arbeit eigen* 
mächtig ausgetreten unb nac Zürich entwichen". Lavater, welchen Herzog Karl mit 
Franziska im August 1775 eines Besuchs gewürdigt hatte, bat diesen in zwei Briefen 
vom 13. unb 20. Dezember 1775 um Entlassung bes Künstlers. Sie erfolgte ungnädig 
unter Beschlagnahme seines Guthabens im Januar 1776. In ihm verlor Württemberg 
eine tüchtige Kraft.

Anfangs in ber Porzellanfabrit von Ufteri als Modelleur beschäftigt, fam Sonnen- 
schein 1779 an die Akademie in Bern. Huf ber ersten dortigen Kunstausstellung 1804 
erschien er „im vollen Glaube eines in jedem Zweig ber Bildhauerkunst fiel) auszeich- 
nenben Talents". Er war in ber Lage, fiel) ein eigenes Semälde- unb Kunftfabinett 
anzulegen. Hochgeachtet schies er im Jahr 1816 aus bem Leben.

Ein paar weitere Württemberger zogen noc jünger in bie Fremde. Der eine ist 
bem engeren Daterlande so sehr entfremdet worben, daß über sein Geburtsjahr unb 
feinen Geburtsort bie widersprechendsten Hngaben in Umlauf tarnen. Karl Weisbrob 

so schrieb er selbst seinen Kamen — soll balb 1745, balb 1754, balb 1764 geboren 
fein; unb fast wie bei Homer streitet eine Anzahl von Stäbten um bie Ehre, für seine 
Heimat zu gelten: Hamburg, Greifenhausen (?), Ludwigslust, Ludwigsburg. Ic glaube 
in ihm vielmehr einen in Stuttgart am 17. April 1743 getauften Sohn bes Kammer* 
malers erblicten zu bürfen. Weisbrob schlug zusammen mit 3. G. Nlüller unb Füger 
in Stuttgart bie Künstlerlaufbahn ein. Im Oftober 1767 sonnte er bei bem berühmten 
Kupferstecher Wille in Paris als Schüler eintreten. Wille bezeichnet ihn als »jeune 
peintre de la Westphalie«. Dort hatte er nämlich in ber geistvoll abenteuerlichen 
Gräfin Charlotte Sophie von Bentincf, geborenen Gräfin von Aldenberg (1715 1806) 
eine Gönnerin gefunden, bie ihn reifen ließ, angeblich, weil sein Kater ihr lang unb 
treu gebient hatte. Er war noch 1777 in Paris, 1780 f. in Hamburg, 1783 f. bei bei 
Gräfin auf Doorwerth in Gelbern, bann dauernd in Hamburg. Dort besorgte er u. a. 
ein Werf über bie gräfliche Münzsammlung, bas 1787 f. in Amiterdam erschien. Er 
soll bis 1806 gelebt haben. Weisbrob war als Radierer besonders im Landschaftsfac 
geschätzt.

Kaum ruhiger gestaltete fiel) bas Leben bes Porträtmalers Sriedric Oien* 
hain304) (1745—1804). Sohn bes Pfarrers zu Enbingen bei Balingen, entschied er 
sic bei seinem Oheim, bem Maler Wajer in Tübingen, sehr jung für bie Kunst. Alac 
dessen Cod besuchte er bie Akademie in Stuttgart unb Ludwigsburg, wo er 1765 einen 
Zeichenpreis bavontrug. Zugleich erlernte er bei Beyer bie Bildnismalerei unb soll 
mit diesem nach Wien gegangen sein. Sicher ist, daß er bort 1769 einen Preis von 
ber Kaiserlichen Kunstakademie erhielt unb zwanzig Jahre später, am 5. Alai 1789, 
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unter ihre Mitglieder ausgenommen wurde. Er war ein Lieblingsmaler bei vornehmen 
Welt in ber Kaiserstadt. Als Junggeselle nahm er es nicht schwer, seine zweite Heimat 
gelegentlich auf längere Zeit zu verlassen. So hat er sic 1786, 1789, 1801 und vom 
Alovember 1802 bis in ben Sommer 1803 in Stuttgart aufgehalten, bann in Paris; 
auf ber Rückreise von bort raffte ihn in Pfalzburg ein jäher Cod hinweg.

Seine Bildnisse weisen nicht nur koloristische Vorzüge auf; sie finb nac bem 
Urteil eines Zeitgenossen meist „zum Sprechen getroffen, mit Seuerund Seist dar
gestellt". Dies gilt nament- 
lic von feinem urwüchsig 
frischen Brustbild Schu- 
barts, bem besten porträt 
bes Dichters, bezeichnet §. 
Ölenhainz, f. 1789, jetzt in 
ber Stuttgarter Staats- 
galerie.95) Serner hat er 
1786 ein Brustbild bes 
„Bauhofmalers" Johann 
Jakob Norf unb 1801 bie 
ibeal aufgefaszte Halbfigur 
bes jugendlichen Hofrats 
Karl Friedrich Sic gemalt.

Den Kunstzögling Se- 
org Friedrich Schmoll von 
Ludwigsburg, ber 1773 ben 
zweiten Preis im Alatur- 
zeichnen erhielt, nahm im 
nächsten Jahr Lavater, auf 
ber Jagd nac physiogno- 
mischen Entdeckungen auc 
Württemberg durchziehend, 
als Porträtzeichner mit auf 
bie Reise; er sah es gern, 
ba^ Schmoll später fein 
Schwager würbe.

Werfen wir noc einen 
Blick in bie erhaltenen Prä- 
mienliften aus ben Jahren 
1771 unb 1773, so fällt auf, 
ba^ auc Ausländer, zum 
Seil aus weiter Ferne - 

Schubart als Hofdichter 
Stic von Morace nac Ölenhainz

Alorddeutschland, Lothringen — sich einstellten. Hm 14. Februar 1773 errang im Zeichnen 
nac ber Aatur ben ersten Preis Konrab Huber von Altdorf, feit brei Jahren Pensionär 
auf Kosten bes Prälaten ber Benediktinerabtei Weingarten; es ist ber liebenswürdige, 
unter bem Kamen Huber von Weiszenhorn (1752—1830) bekannte oberschwäbische 
Kirchenmaler.

ferner würbe bie Akademie von Bossierern unb Walern ber Porzellanfabrit benützt. 
So erhielt Philipp Jakob Walcher von Alünchen, ein Sohn bes Oberbrennmeisters 
unserer Manufaktur, 1771 unb 1773 Preise im Modellieren nac ber Aatur. Er ver- 
ließ aber bald Ludwigsburg, um in bie Manufaktur Aliederweiler in Lothringen einzu- 
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treten; von 1785 bis zu seinem um 1835 erfolgten Code lebte er als Bildhauer in 
Paris. Ein Sohn von ihm, der Porzellanmaler Georg Walcher, hat die Familie wieder 
nach Ludwigsburg verpflanzt. — Im Lande blieb der Stuttgarter Hofplattnersohn Adam 
Ludwig b’Urgent (1748—1829), der als Maler bei der Porzellanjadrit 1771 mit einem 
preis im Aaturzeichnen von der Akademie bedacht würbe. Aloc bei einem vorüber- 
gehenden Aufenthalt in Paris gegen 1790 wirb er Emailmaler genannt, erhielt aber 
am 23. November 1791, von Gotthard Müller in beffen Kunst eingeleitet, ben Eitel 
eines Hoftupferstechers. Hervorgebracht hat er in diesem Sach nicht eben viel: ein 
Blatt nac eigener Erfindung: L’entrée du roi a Paris 1789, eine Allegorie auf Kunst 
unb Wissenschaft in Kurpfalz unter Karl Theodor 1792; ferner Schubart, nac Ölern 
hainz punktiert, einiges nac Harper unb Hetjch. Endlic bas Ehrengedächtnis für Her- 
30g Karl in ber Schloszkapelle zu Ludwigsburg, 20. Februar 1794, nach Architekt Sicher 
unb in Cottas Cajchenkalender 1795 brei Ainjichten aus Hohenheim nac beibeloji- -

Eine bunte Schar von Kunstdüngern sammelte sic in ben 17 60er Schren um 
Guibal, um sic in seiner Werkstatt gründlicher in bie Naltechnif einjühren 311 lassen, 
als es im Lehrplan ber Académie des arts vorgesehen war. Sine ruhmvolle Cauß- 
bahn war bem Heilbronner Heinrich Friedrich Süger bes sieben: Als pfarrersfohn 
am 8. Dezember 1751 in ber alten Reichsstadt geboren, trat er schon 1764 bei Suibal 
ein, wo er mit seinem Mitschüler, bem um vier Sahre älteren Sotthard Müller, bem 
eine anbere Kunst Lorbeeren bringen sollte, eine nachmals erneuerte Sugendfreundichait 
schloß ; ein porträt bes jungen Füger, Bleistiftzeichnung von Wüllers Hand, befand sich 
in ber K. Altertümersammlung. An feinem Calent irre werdend, ftnbierte Süiger 1768 
in Falle Rechtswijsenschaft,—wandte sic jedoc 1770 unter Öfer in Leipzig aufs neue 
ber Kunst zu. Damals entstaub ein Miniaturbrustbild Wielands, 1773 von Scpfcr in 
Kupfer gestochen, über Dresden kam er 1772 wieder zu Suibal; „ihm hat er die ganze 
Richtung feines Studiums zu verbauten". Dieser Zeit bürste auch sein Mliniaturbilbnis 
Guibals unb ein Jugendbildnis bes Hofarchitekten Fischer in Öl angehören. m Jahr 
1774 ging Süger nac Wien, von ba mit einem kaiserlichen Stipendium auf fünf Jahre 
nach Rom, wo er bie Antike, bie alten italienischen Meister, vor allem aber Nlengs 
unb Batoni ftnbierte. Malereien im Schloß zu Caserta begründeten feinen Ruf. — 
Am 6. Oktober 1783 zum Dizedirektor ber Maler lasse ber Akademie 311 Wien ernannt, 
von 1795—1806 ihr Direktor, wirkte er als Hauptvertreter bes Klassizismus. Von 
feiner zweiten Heimat aus befugte er 1788 noc einmal Heilbronn. Er schied in Wien 
am 5. November 1818 aus bem Leben. Die Akademie lies 1819 zu seinem Sebächtnis 
eine Sedaille prägen. — Während Sügers einst hochgepriesene Semälde historischen unb 
mythologischen Anhalts uns nicht mehr ansprechen, finben seine eleganten, vornehm ge- 
stimmten Bildnisse aus ber Wiener Aristokratie aufs neue Anerkennung. Unb bie 
sitzende Gestalt feines Paters Josef Gabriel Füger, »Senior ministem« in Heilbronn, 
in einem Schabtunstblatt von 8. Wrens in Wien 1799 vervielfältigt, zeigt eine unge 
wöhnlic geistvolle, großzügige Auffassung ber Persönlichkeit. _ .

An engeren Bahnen bewegte sic ber Hohenloher Sohan Satob Schillinger 
(1750—1829) aus Öhringen. Drei Jahre lang von Scotti unb Suibal geschult, malte 
er im Eritschlerschen Haus in Stuttgart unb in ber Kirche zu Dettingen bei Nirsh- 
heim. Wad)bem ihm ber Fürst von Hohenlohe noc ein dreijähriges Studium in 3ta- 
lien, hauptsächlich in Mailand, ermöglicht hatte, würbe er Hofmaler in bringen, 
leitete auc zusammen mit bcm aus Wien berufenen Waler unb Bauinipektor probst 
eine Zeichenschule, in welcher jährlich zwei silberne Aedaillen mit bcm Sruftbilb bes 
Fürsten verteilt würben. Don Schillingers Arbeiten wirb eine Sötterveriammlug/ 
Deckenbilb im Schloff zu Öhringen, gerühmt. Sein Wohnhaus zierte er durch einen 
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allegorischen Plafond mit Selbstporträt. Als Sreskomaler hat er sic auc in weiterem 
Umkreis, in den Kirchen von Wimpfen und Amorbach, einen Hamen gemacht. — Als 
Schüler von ihm und Suibal ist Friedrich Christian Wagner aus Heilbronn zu nennen.

Eine ruhelose Aatur war Johann Jakob Mettenleiter (1750—1825) aus dem 
der Abtei Aeresheim gehörigen Orte Sroszkuchen. Aus der Lehre der Maler I. S. 
Zint in Aeresheim und Johann Urban in Schwäbisch Smünd kam er 17jährig nac 
Augsburg, halb nac Stuttgart zu Suibal, hielt es aber auc hier nicht lange aus. 
Von Mannheim, wo er bei dem Hofmaler Brand lernte, über Speyer nac Stuttgart 
zurückgekehrt, soll er einen andern Schüler Suibals, den Cübinger Böck, entführt haben. 
Huf weiteren Irrfahrten gelangte er über Holland bis Batavia, bann nac Stallen, 
Alünchen, Augsburg, Wien, endlich 1786 nac St. Petersburg, von wo er nicht mehr 
loskam. — An seinen Silbern wirb die lebhafte Farbe gerühmt. Sein 1781 gemaltes 
Bildnis ber Erzherzogin Elisabeth, ber liebenswürdigen Alichte Herzog Karls, ist durc 
einen Stic von 3. Hübner besannt geworben. Er stac auc selbst in Kupfer, so bas 
Bildnis Ariots, bem er verpflichtet war.

Hieher gehört auc noc Matthias Klot (1748—1821) von Strasburg, ber sic 
zuerst dort bei bem Stabtmaler Haldenwanger, seit 1766 in Stuttgart bei Suibal und 
Scotti übte. In Heilbronn 1773 in ben Ehestand getreten, würbe er 1775 Hoftheater- 
maler für bas Lands chaftsfac in Mannheim, seit 1778 in München.

* **

Biluenür Kunst in unü neben üer Rarisiculr
Als Karl feine Solitübe mit einer Schule für hartem unb Stuffatorfnaben 

bevölkerte, schwebte ihm bereits ber Sedanke vor, für ben Kunftbebarf bei hösischen 
Sauten unb Festen geeignete Kräfte nachzuziehen. Am 5. Dezember 1770 legte Suibal 
einen Rapport vor „wegen Installation ber Académie de dessin" auf ber Solitübe. 
Unb wirklich finben wir bort oben ausser bem Stukkator Sonnenschein halb anbere Lehrer 
ber bilbenben Künste an ber „militärischen Pflanzschule". Im Frühjahr 1771 würbe, 
wie wir sahen, ber Kabinettsdessinateur Fischer mit bem Unterricht in ber Baukunst 
betraut; es folgten ber Naler Schleehauf, ber Bildhauer Sauer. Als Preisrichter 
erscheinen schon im Dezember 1772 unter Beiziehung ber vier Genannten die Professoren 
Suibal, Harper, Lejeune unb Scotti.

Seit ber am 11. März 1773 vollzogenen Erhebung ber Anstalt zur Militär- 
akademie nahm jener Sedanke immer bestimmtere Form an: hier sollten nicht nur 
Kavaliers- unb Offiziers naben zum Ministerial-, Hof- unb Kriegsbienft ausgebilbet, 
fonbern auch aus dem nieberen Solbatenftanb unb ben ärmeren Dolfoschichten ein reich- 
lieber Alachwuchs in ben bilbenben Künsten herangezogen werben, um nac unb 
nach bie teuren Ausländer zu ersetzen. Wenn Honoratiorenjöhne diesem Berufe vor
läufig fern blieben, war es vielleicht fein Schaben für bie Kunst. Die Erfahrung lehrt 
ja, daß originelle Talente häufig gerabe aus ber Witte bes Polfes hervorgehen, wo 
ein frisches Porfteüungsvermögen nicht durc Überbildung leibet. Zwei Gesichtspunkte 
traten jetzt im Vergleich mit ber Académie des arts schärfer hervor: ben Kunftjüngcrn 
in ber Anstalt selbst eine möglichst vollständige, bei mittleren Fähigkeiten hinreichende 
Fachbildung angedeihen zu lassen unb sie für bie Zukunft in herzoglichen Diensten fest, 
zubannen. Letzteres geschah wie bei anbern Zöglingen durc ben berüchtigten „Revers", 
ersteres durc ben fortschreitenden Husbau ber Künftlerabteilung.
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Ein Erlaß vom 28. August 1773 verfügte, daß Suibal, Harper, Sejeune und 
Scotti „wegen der von solchen bey ber herzoglichen Nilitair-cademie zu besorgenden 
Zeichnungslettionen von ihrer Sneumbenj bey der Académie des arts" zu dispensieren 
seien. Die Genannten prüfen im Dezember 1774 auf der Solitübe im Zeichnen nach 
ber Zatur, im Modellieren, in ber Theorie ber Malerei; ferner Sroß in der Cheorie 
ber Zivilbautunst unb Professor Böc von Tübingen in ber Njthetif. Als teurer für 
Zivilbaufunjt war 1774—1776 ber Hofwerkmeister Georg Christian Bernlacher, ber 1772 
einen preis erhalten hatte, verwendet. Auc in andern Fächern scheinen die Kunftt 
Zöglinge schon damals unterrichtet worben zu sein, so von Rösc in Nathematif. Sie 
bürsten aber, heiszt es, wöchentlich nur drei Sage ihrer Fortbildung wibmen (2), in ber 
übrigen Zeit würben sie zum Bauwesen herangezogen. Ihre soziale Stellung war auf 
ber Solitübe, wo sie noc mit Gärtnern unb Sängern zusammengeworsen blieben, keines: 
wegs beneibenswert.

Schon in den ersten Jahren sehen wir neben ber im Leben manchmal vortommenden 
Srühreife, auf welche Enttäuschung folgt, entschiedene Begabung sic geltend machen. 
Zac beiden Seiten gewähren die Listen ber preisgefronten einen Einblick. Auch bic 
erste, verloren geglaubte, vom 16. Februar 1772 ist noc vorhanden: in den fünf gackern 
Aivübaufunft — hiefür schnitt Bückle eine befonberc Aedaille mit Zirkel, Senfel unb ber 
Umschrift: Nec citra nec ultra -, Malerei, Bildhauerei, Stuffatur unb Zeichnen werben 
10 preise vergeben. Sogleich tritt ber nachmalige Kupferstecher Seybold hervor, ber 
bereits 1771 einen außerordentlichen, von ber Académie des arts gelieferten Preis 
erhalten hatte; bei ber zweiten Preisverteilung am 14. Dezember \cc2 Dannecker, ein 
Jahr später unb abermals 17 74 Hetsc unb Scheffauer.

An bem „Manualzeichnen" unb Zeichnen nac Sips haben sic übrigens fortwährend 
auch Aichttünstler beteiligt unb Preise davongetragen, besonders Adelige. Don bem regen 
Kunsteiser in ber Karlsschule legt eine hübsche Szene Zeugnis ab, bic uns ein Olgemdlde 
in ber K. Altertümersammlung verführt: ein Karlsschüler ist eben bemüht, bas porträt 
Herzog Karls abzuzeichnen, zwei anbere sehen stehend zu. Einer ber Dargestellten ist bei 
spätere Minister von ber Lühe (1762—1836), aus beffen Bejit bas Bild stammt.

Aus ber Übersiedlung ber Akademie nac Stuttgart 1775 erwuchs ben 5096 
lingen ber bildenden Künste, wozu 1776 noc Kupferstecher famen, besonderer Gewinn. 
Sie würben nicht nur von ben geringeren „profeffioniften" getrennt unb ber zweiten 
Abteilung ber Steven im äußeren Flügel talabwärts zugewiesen, fonbern sie bürsten 
auch an ben philologischen unb philosophischen Kursen in größerem Umfang teilnehmen, 
„um bann erst in ihre auc mit theoretischen Vorlesungen trefflich ausgeitatteten 
schulen überzutreten. So erklärt es sich, das bic vielen Karlsschüler, die in ber Kunst 
sich einen Kamen erworben haben, auc durc ben Ruf wissenschaftlicher Bildung ber Mn* 
statt Ehre machen."96) Der akademische Chevalierorden (f. o.) im Wert von 12 Sold- 
bufaten für solche, bie in vier Fächern gleichzeitig Preise erwarben, blieb ihnen aller* 
bings vorenthalten; doc hatten sie bei der geringeren zahl ihrer kehrfächer auch faum 
Gelegenheit, so viele Auszeichnungen auf sic zu vereinigen. .

Die Anzahl ber Preismedaillen mit Unterscheidung ber Sücher auf ber Kucf* 
feite bereu von Suibal entworfene Symbole nicht immer einleuchten, stieg nac und 
nach' von 19 bis auf 45 vom Jahr 1780 an. Darunter befanb sic auc bie alebaille 
ber Académie des arts, welche für Walerei nebst Zeichnen unb Kupf exstechen, 2106 
haucrci unb Stuffaturfunft weiter verwenbet würbe. Die in ber herzoglichen Wunjc 
geprägten Medaillen waren von Silber, für Adelige unb Kavaliere vergoldet, sie lagen 
in länglic viereckigen, rot ausgeschlagenen Holzetuis mit Solbprcffung; in einem Kan 
von Blumengewinden bic gekreuzten C mit bem Sürstenhut darüber.
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Der gemeinsame Lehrplan für Architekten, Alaler, Kupferstecher, Bildhauer und 
Stukkatoren — an jedem Wochentag, wie überhaupt in der Akademie, 8 Stunden, von 
7—11 und 2 — 6 Ahr — ist uns aus mehreren Jahren erhalten. Daraus ergeben sic 
für die allgemeine Bildung als staubige Fächer Religion (1-2 Wochenstunden), Aiathe- 
matit (5-9, Rösch), Französisch (3—5), Stalienijc (3—5) und Sangen (1); nicht alb 
jährlich tarnen an bie Reihe Aaturgeschichte (1—2), politische Sejchichte (1—2, Professor 
Schott), Geographie (1) unb Fechten (1). Auf ber philosophisch-ästhetijchen Stufe be- 
handelt Professor Abel 1777 unb 1778 „Schöne Wissenschaften", bas heiszt Aithetit mit 
Ausarbeitungen „über ben Seschmac ber Künste“ (1 Stunde), Suibal 1780 ff. Theorie 
ber schönen Künste (2), Haug 1780 ff. Anthologie nac eigenen gedruckten Tabellen, 
Kunftaltertümer „nac feinen Auszügen aus Lippert, potter unb Winckelmann" , unb 
„Briefstil" (zusammen 4 Wochenstunden). Und feit ber Erhebung ber Anstalt zur Hoch- 
schule lieft er gelegentlich auc „Enzyklopädie ber schönen Künste, Theorie ber Künste 
nac Sulzer, Literaturgeschichte ber alten Künstler nac Pausanias. Endlich behandelt 
seit 1791 Hauptmann von Oberniz bie Miythologie nac Miontfaucon." 97)

In den Berufsfächern blieb nur ein Seil ber bewährten Lehrkräfte ber An
stalt länger erhalten: neben Suibal, ber mit Rücksicht auf feine theoretischen Dor- 
lesungen 1782 ber philosophischen Fakultät zugeteilt würbe, Fischer für bürgerliche Bau- 
tunst, Harper für Malerei unb Aaturzeichnen. War schon bas Ausscheiden von Scotti, 
Sonnenschein unb Bauer, 1776 f., zu bebauern, so entstaub durc ben Rücktritt Lejeunes 
1778 eine bedenkliche Lücke, welche ber zunächst für Sonnenschein eingetretene Hof- 
ftuftator Friedrich nur unvollkommen auszufüllen vermochte. Als Hilfskraft für Zeichnen 
unb Malen biente Schleehauf, für Zivilbaukunst seit 1778 Atzel. Als neues Sac tam 
1776 das Kupferstechen mit Professor Alüller hinzu, bem 1781 Leybold an bie Seite trat.

Auf bie produktive Tätigkeit entfielen nac bem Lehrplan von 1777 nicht weniger 
als 32 Wochenstunden, 1780 bagegen nur 23. Es würben hiefür vor allem bie Alorgen- 
ftunben bestimmt. So heiszt es 1777: „Für sämtliche Künstler praktische Übungen unb 
Ausarbeitungen, jeder in seiner Kunst, unb in Ermanglung derselben Vorbereitung unb 
Wiederholung bes mathematischen Unterrichts, ingleichen Zeichnungen nac Sips, Kupfer- 
stichen, Originalien unb dergleichen. . . So oft eine freye Handzeichnung fertig ist, soll 
dieselbe mit bem Hamen bes Verfertigers unb bem Dato bezeichnet an ben zur Aufsicht 
gegenwärtigen Offizier übergeben werben, damit bey ben öffentlichen Prüfungen bie 
Preiß nac ber Beschaffenheit unb Anzahl ber Zeichnungen beurteilt werben sönnen.“ 
— An andern Sagen gab es Zeichnen unb Modellieren nac ber Hatur, wozu zwei 
Nlodellsteher vorhanden waren. 3m Jahr 1782 leitete bie Übungen bei ben Malern 
Schleehauf, bei ben Architekten Atzel, bei ben Bildhauern Friedrich.

Die Seele bes Kunftbetriebs in ber Karlsschule war Suibal. Er brachte, 
sagt ein jüngerer Zeitgenosse, feine Zöglinge dahin, „daßz sie gleichsam mit ber Rutter- 
milc ihrer Kunst Verachtung gegen alles Hlittelmä^ige einfogen“. And v. Arkull rühmt 
feinen „eindringlichen , reinen, klaren Vortrag, mit einer bedeutenden Mimit begleitet. 
Dabei war er eigentlich ein gelehrter Maler, mit literarischen Kenntnissen feiner Hatton 
so gut als irgenb einer ausgerüstet, unb es schien, als fei er mehr noc zum Dichter 
von ber Aatur bestimmt; ber half denn auc treffliche Schüler bilben, auch in andern 
Kunstzweigen". Er liess sic angelegen fein, bie Schüler auc nac ihrem Austritt zu 
fördern, befonbers in Paris, wo sic nac feiner Ansicht ber deutsche Künstler erst „bas 
rechte Feuer holen muszte, ehe er nac Stallen zog".

Von Suibals Bemühungen um bie Kunstschule zeugen noch verschiedene Doku- 
mente. So ein undatiertes Manuskript von 44 Seiten samt Zeichnungen auf der 
K. Landesbibliothet (Cod. medicin. Fol. 19): Les proportions du corps humain, prises 
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sur le naturel et combinées avec les plus belles figures de l’antiquité, â l’usage 
des élèves de 1’Académie Militaire, fondée â la Solitude. Dieses Wert enthält sehr 
gesunde Srundjätze. Es gliedert sic in 3 Abteilungen: i. Figures de belle nature; 
2. Règles pour répartir les figures longues et de l'extrémité contraire; 3. Réflexions 
sur le dessein (correction, grâce). Suibal bringt hier auf gründliches Aneignen der 
Maszverhältnijje des wohlgebauten menschlichen Körpers mit Beiziehung von Vorbildern 
der Antike unb der großen italienischen Maler. Ohne Begabung werbe man freilich 
auc auf biefer Srundlage fein Künstler, aber zügellose Senialität unb unbedenkliche 
Aachahmung ber Aatur mit ihren Launen führe erst recht nicht ans Ziel. Die Zeich- 
nung mußz jedoc neben ber Korrektheit auc Eleganz unb fragte haben. Sein Wahl- 
spruc ist: »L’enthousiasme tempéré par la raison et par la convenance.« Er gibt 
eine Anzahl von Aktzeichnungen mit eingetragenen Maßzen: ebenmäßige, schlanke unb 
untersetzte Sigur; die beiden letzteren sollen nicht über 36 unb nicht unter 26 Längen- 
einheiten messen, wovon 4 auf ben Kopf kommen.

Gerner liegt bei ben Akten ber Karlsschule ein von Suibal im September 1776 
in französischer Sprache entworfenes, mit feiner Unterschrift versehenes Programm für 
die Preisbewerbung ber Naler unb Bildhauer. Die Vorwürfe aus bem Alten unb 
Eenen Testament unb ber Närtyrerlegende, anberfeits aus ber Niythologie, finb für 
beide gemeinsam: A. Religiöse Stoffe mit einer Sigur: 1. Adam, eben erschaffen, 
betrachtet feine Umgebung »avec un reconnaissant enthousiasme«. 2. Aoses unb 
ber brennenbe Dornbusch. 3. Jejus an die Säule gebunben. 4. Ecce Homo. 5. Der 
Gekreuzigte. 6. Der heil. Sebastian. Nit zwei Figuren: 7. Kain tötet Abel. 8. Jakob 
ringt mit bem Engel. B. Mythologisches in einer Sigur: 1. Der gefesselte Prome- 
theus. 2. Apollo als Hirte bei Admet. 3. Herkules tötet ben Eber ober ben Löwen. 
4. Bacchus. 5. Puttan. 6. Der glußgott Neckar. Nit zwei Figuren: 7. Apollo unb 
Narsyas. 8. Apollo unb Hyakinthos.

Berühmt geworben ist bas Ergebnis ber Preisbewerbung für 12 7 0 mit 
ber Aufgabe: „Man verlangt ein Modell, bas ben Milo in jenem großen Augenblick 
vorstellt, ba er feine Arme, eingeklemmt zwischen bem Stamm eines halbgespaltenen 
Baumes, nicht mehr zurückziehen sann unb so ein Raub ber wilben Eiere wirb." Um 
bie Schüler einigermaßen vorzubereiten, hatte sie Suibal furz zuvor einen Gipsabguß 
bes farnesischen Herakles abbilben unb in Stein ausführen lassen. Auc so war bie 
Aufgabe noc schwer genug. Handelte es sic doc diesmal nicht um ein rußiges Sleich- 
gewießt, fonbern um ßeftige Bewegung unb Erregung; ferner waren in Milons Sestalt 
neben bem herkulischen Körperbau bie Merkmale vorgerückten Elters ausgubrücfen. 3e- 
kanntlic trug Dannecker über seine Mitbewerber Scheffauer unb Friedric ben Sieg 
bavon. Die Arbeiten selbst würben, was uns auffallen muß, erst 1779 in ber Akademie 
öffentlich ausgestellt, wo sie jahrelang zu sehen waren. „Um bie nicht gefrönten Streiter 
von ber Gerechtigkeit bes Urteils zu überzeugen", ßat Suibal eine Rechtfertigung ver- 
faßt, von welcher nachträglich Schiller in bas Wirtembergische Repertorium ber Literatur, 
brittes Stücf 1783, eine Überfeßung aufnaßm. Die französische Alrichrift"8) vom 8. De- 
zember 1777 feßeint verloren zu fein, was insofern zu bebauern ist, als einzelne tech- 
nische Ausdrücke im Deutschen an Klarßeit eingebüßt ßaben.

In ber Zahl unb Berteilung ber Kunstschüler kamen bebeutenbe Schwankungen 
vor. Ein Durchschnittsbild gibt etwa ber Jahrgang 1780 mit 5 Architekten, 8 Nlalern, 
8 Kupferstechern, 4 Bildhauern unb Stuffatoren. Für 1777 finb bie betreffenden Zahlen 7, 
z, 4, 4; für 1791 bagegen 4, 18, 5, 5. 3m ganzen haben sic von 1500 Zöglingen 
unb reichlich 700 Stadtstudierenden etwas über JOO, manche freilich nur vorübergehend, 
den bilbenben Künsten gewibmet, etwa 25 ber Architektur, ebenso viele ber Bildhauerei 
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und Stukkatur, 30—35 der Malerei, 20 dem Kupferstic — fein großer, aber ein schwer- 
wiegender Bruchteil.99)

infolge ber Erhebung der Akademie zur Hochschule wurde 17 82 neben 5 wisien- 
schaftlichen eine Fakultät ber freien Künste errichtet. Don ben damals an- 
gefertigten Stempeln trägt ber ihrige die Snjchrist: Collegium artium.

An ber Kunstfakultät waren hervorragende Karlsschüler als Professoren zu wirsen 
berufen: Hetic feit 1788, p. Heideloff und Scheffauer 1789, Dannecker 1790. Alac 
herzoglicher Ordre vom 
14. Oftober 1789 hat Hetsc 
mit Sotthard Müller unb 
Leybold beim Unterricht im 
Zeichnen unb Modellieren 
nac ber Aatur monatlich 
abzu wechseln. Als weitere 
Lehrkräfte bienten im Zeich- 
neu seit 1786 Alecker, bann 
seit 1788 im Kupferstechen 
vorübergehend A. Heideloff 
unb Balleis, bis zuletzt 
Schlotterbeck, ebenso in ber 
Zivilbaukunst Abriot, end- 
lic feit 1792 ber Stuffa- 
tor Mack.

Als nun die Hohe 
Karlsschule 1794 geschlossen 
wurde, waren bie fremben 
Künstler meist gestorben ober 
weggezogen. Aber bie biO 
benbe Kunst selbst hatte 
Wurzel geschlagen. „Sie ist", 
sagt v. Arkul ein paar Jahr- 
zehnte später, „nicht mehr 
eine Kolonie, sie ist auto- 
chthon". Der innere Wert, 
bie Strebfamfeit ber Schwa- 
ben hatte nur auf Anregung 
gewartet, um sic auc nac 
dieser Seite wieber zu be- 
währen. Bei Herzog Karls 
Cod würbe eine Künstler«

Herzog Karl als Protektor feiner Hochschule (1782) 
Stic von Ecybold nac einem Gemälde von Schlotterbec

schar teils eben mündig, teils war sie schon über bie Schwelle ber Meisterschaft getreten 
unb über bie früheren Kunstanschanungen hinaus zu tieferer .Erfassung bes klassischen 
Sbeals vorgedrungen. Die Karlsschule hatte gleich ber Segensflut eines mächtigen
Stromes durc taufenb Kanäle bas Land befruchtet.

* *
*

Don ben Künstlern, welche gegen bas Ende von Herzog Karls Regierung in bie 
Höhe tarnen, haben bie allermeisten in feiner Akademie ben Srund gelegt. Die Leistungen 
von Karlsschülern in ben bildenden Künsten finb zum Aachhaltigsten zu rechnen, was 
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im schwäbischen Kulturleben ans Licht getreten ist; ihre Erfolge waren vielseitig und 
weithin wirkend. 3n den Rahmen dieser Darstellung fallen die vielversprechenden An- 
sänge bis um die Jahrhundertwende.

Am wenigsten Slang hat der Alachwuchs in der Architektur verbreitet. Alac 
den auszerordentlichen Anstrengungen der vorangehenden Epoche war eine gewisse Er- 
schlaffung eingetreten. Der schon 1768 in die Académie des arts aufgenommene Pfälzer 
Johann Jakob Atel (1754— 1816) aus der Segenb von Winnweiler in der Srafschaft 
Falkenstein, 1770 in bic Anstalt auf ber Solitüde versetzt, 1772—1776 alljährlich mit 
Preisen in ber Zivilbaukunst, Theorie ber Künste, Perspektive unb Mythologie bedacht, 
würbe 1778 Kabinettsbeffinateur mit einem Lehrauftrag für Freihandzeichnen unb geo- 
metrische Architektur unb Perspektive nach 10330. Im Jahr 1782 erscheint er neben 
Scheffauer, Dannecker, Heideloff, Hetic in ber neu errichteten Schloszbaudeputation. 100)

Schillers Wirtembergisches Repertorium ber Literatur, zweites Stück 1782, ent
hält von Atzel ein Schreiben über einen „Versuch in Srabmälern" nebst proben. Er 
wünscht von Staats wegen für große Ränner wie Luther, Kepler, Haller, Klopstoc 
Ehrenmäler, „bereu Architektur, Symbolik unb örtliche Umgebung die Wirksamkeit bes 
Sefeierten anbeuten". So sollte an Keplers Denkmal ein Basrelief ihn selbst, bic ihn 
beflügelnde Astronomie unb Alewton als feinen Alachfolger darstellen; vor bem Sockel 
sollte, ihm bett Rücken kehrend, bas Slüc sitzen, rückwärts bic weinende Alachwelt. Aoc 
handgreiflicher ist bic Symbolik bei Haller, über dessen Sarg bic Philosophie ben Schleier 
verreisst, ber über bic Aatur herabhing. Lateinische Inschriften im Lapidarstil hat Schiller 
selbst beigefteuert. Der Herzog soll 1783 beabsichtigt haben, diese Vorschläge in Hohen- 
heim zu verwirklichen. Doc lag einem Denkmal Hallers, welches wirklich ausgestellt 
würbe, ein schlichterer Entwurf von Sutbal zugrunde.

Don 1787 an in Diensten bes letzten Wartgrafen von Brandenburg-Ansbach, 
ber vier Jahre später sein Land an Preußen abtrat, hinterließ Atzel als Hofbauinspektor 
in Anobac „kaum bemertenswerte Spuren". Um 1800 nach Württemberg zurückgekehrt, 
baute er in Stuttgart 1803 gegenüber ber Legionskaserne bas Café Silber mit konvexer 
Fassade unb einem von Säulen getragenen Balkon. 101) Dann lebte er als Landbau- 
meister in Ehingen, zuletzt in Ulm.

Andere, bic in württembergischen Diensten blieben, scheinen es zu keinerlei Kunst- 
Leistungen gebracht zu haben. So ber Wömpelgarbcr David Aikolaus Abr io t, ber 1779 
aus ber Akademie als Kabinettsbeffinateur in seine Heimat entsandt, 1787 aber als 
Atzels Alachfolger an bic Hohe Karlsschule unb in bic Residenzbaudeputation berufen 
würbe; zuletzt auch Landbaukontrolleur, starb er 37jährig 1794. — Zwei geborene 
Ludwigsburger, Söhne bes Cheatermaschinisten Keim, Alois (1768—1835), zugleich 
Waler, unb Franz Xaver (1771—1855) errangen angesehene Stellungen in Nürnberg 
unb Regensburg. Christian Zais von Cannstatt (1770—1820) hat sic in Wiesbaden, 
seiner zweiten Heimat, als Baumeister einen Kamen gemacht.

Drei Architekturzöglinge fanden in Württemberg einen größeren Wirkungskreis. 
Ein Baumeister, dessen Stern gegen bas neue Jahrhundert aufleuchtet, erftanb in bem 
Ludwigsburger Alikolaus Friedric Chouret (1767—1845). Ende 1778 in bic Aka- 
bemie als Walergögling ausgenommen, würbe er 1788 Hofmaler, bildete sic bis 1791 
in Paris weiter unb ging erst in Rom, wo er 1793—1796 weilte, unter Weinbrenners 
Einfluß zur Architektur über. Alac feiner Rückkehr von Herzog Friedric Eugen mit ber 
Fortführung ber Hohenheimer Bauten betraut, hat er sic durc gefällige Erscheinung 
unb ansprechendes Wesen, noch mehr durc bic ihm eigene, mehr malerische als kon- 
struktive Behandlung bes Architektonischen auch einem Soethe empfohlen. Diesem ge- 
fielen namentlich bic 1797 ausgeführten Verzierungen ber gotischen Kapelle in Hohen- 
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heim und einige dekorative Entwürfe von Chouret so gut, daß er ihn zur Ausschmückung 
des Weimarer Schlosses beizog. Am 1800 zum württembergischen Hofbaumeister ernannt, 
hat Chouret, der durch die Cannstatter Dolksfestsäule populär geworden ist, in feinen 
Bauten den etwas hoc gespannten Erwartungen nicht vollauf entsprochen.

Dauerndere Denkmäler feines Wirtens sollte in Stuttgart der Oberbaurat Gottlob 
Seorg Barth (1777—1848) hinterlassen, ein Sohn des Hofmaurers. Er besuchte von 
1786 an als Oppidaner die Karlsschule, lernte bann bei einem Stuttgarter Architekten 
unb an ber berliner Bauakademie unb vollenbete feine Stubien in Holland, Paris und 
Rom. — Einer ber jüngsten Karlsfd)üler endlich war von 1791 an ber spätere Oberbaurat 
Ferdinand Fischer (1784—1860), ber Sohn bes Hofbaumeisters. Gleichfalls in Paris 
unb Italien weitergebilbet, hat er nicht durc eigene Bauten, aber durc feine Lehr- 
tätigfeit, zuletzt als Vorstand ber polytechnischen Schule eine neue Blütezeit ber Bau- 
funft verdienstvoll eingeleitet.

* **

3m Segensat zur Architektur ging bie piaftit damals ihrem Höhepunkt ent- 
gegen, obwohl bei Lejeunes Abgang erst zwei feiner Schüler in ber Militärakademie 
ausgelernt hatten: ber Stuttgarter Johann Gottlieb Friedrich (1754—1833), feit 1778 
Hofftukkator unb Lehrer ber Bildhauerkunst an ber Karlsschule unb Johannes Hoff- 
mann aus Echterdingen (1755—1836), ber 1798 f. mit jenem zu ben Arbeiten im Wei- 
marer Schloßz beigezogen war, zuletzt Hofftukkator in Sotha.

Als bie Hauptzierden ber Stuttgarter Bildhauerschule kennt jedermann Scheffauer 
unb Dannecker, ein Künstlerpaar, beffen Bahnen längere Zeit dicht nebeneinanber her- 
liefen, um schlieszlic eine ganz verschiedene Wendung zu nehmen. Der ältere war Phi- 
lipp Jakob Scheffauer, geboren in Stuttgart am 7. Mai 1756 als Sohn eines herzog- 
lieben Heiducken. Über seine Jugend bis zum 17. Lebensjahr wissen wir nichts. Erst 
am 22. Mai 1772 würbe er in bie Pflanzschule auf ber Solitübe ausgenommen unb 
lernte zunächst unter Bauer unb Sonnenschein. Schon 1773 erhielt er einen preis im 
Modellieren nac ber Aatur, ebenso 1774 unb wieber 1777. Huf eine höhere Stufe 
hob ihn Suibals wachsender Einfluß auf bie gesamte Kunstschule unb ber Unterricht 
eines Lejeune; 1775 unb 1776 trug er ben preis in Bildhauerei unb Stukkatorkunst 
davon, unterlag aber 1777 gegen Dannecker. Man fanb feine Figur bes Milon in Er- 
findung unb Muff affung verfehlt. Mur im rein Technischen würbe eine gewisse Leichtig- 
feit unb gute Ausführung anerfannt.

Scheffauer mußz sic durc unermüdlichen Fleisz hervorgetan haben. Das Jahr 
1779 brachte ihm wieber zwei Preise, einen für Bildhauen, einen für Modellieren nach 
ber Matur, endlich 1780 durc Losen mit Dannecker noch einen für Bildhauen. Im 
ganzen finb ihm also 8 Aledaillen zugefallen, ungleich mehr als bem dritthalb Jahre 
jüngeren aber früher eingetretenen Dannecker. Doc blieben sie noch lange gute Kame- 
raben. Zu ihrem Leidwesen verwendete man bie angehenben Bildhauer zu dekorativen 
Arbeiten in Stuc unb Stein, so 1776 im Stadtpalais Franziskas, im April 1779 in 
Hohenheim. Etwas lohnender war bie Mrbeit an bem erwähnten Denkmal bes Her- 
zogs im Akademiehof.

Mm 15. Dezember 1780 würben Scheffauer unb Dannecker aus ber Akademie 
entlassen unb mit 300 Bulben Sehalt zu Hofbildhauern ernannt. Im nächsten Jahr 
führten sie gemeinsam eine bisher übersehene Mrbeit aus: bas Srabmal bes Cheologen 
unb päbagogen Johann Friedrich Bonhöfer (1710—1778) in ber Mlichaelskirche zu 
Schwäbisch Hall. Der Entwurf rührt in ber Hauptsache von Suibal her. Man spürt 
barin einen Alachhall ber barocken papftgrabmäler in St. Peter zu Rom. Muf einem 
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ausgerundeten marmornen Antersaß ruht ein Sarkophag, vor welchem ein Knabe mit 
Wappen steht, während auf den mit Cuchbehängen überdeckten Enden zwei heftig be- 
wegte Gestalten sitzen, Gerechtigkeit und Stärke; sie blicken auf zu dem Porträtmedaillon, 
das an Sewinden an einer von der Aschenurne bekrönten kannelierten Säule herab- 
hängt. Die Ausführung der Skizze ins Runde, leider nur in Stuckfiguren, fiel unfern 
jungen Bildhauern zu, welche sic in Hall „sowohl durch ihre Seschicklichkeit als durch 
gute Sitten" Hochachtung erwarben. Im August 1781 sah Suibal selbst nach; bei der 
Ausstellung half Bauinspektor Slaser von Stuttgart. Das Werf, welches 1500 Gulben 
kostete, sticht gegen die mit Sold und Beiwerk überladenen Alachbargrabmäler in Barock 
und Rokoko merklich ab.

Der Herzog sonnte unmöglich verkennen, ba^ die jungen Leute bei aller Be- 
gabung, wenn sie dereinst einen Lejeune als Lehrer ersetzen sollten, einer weiteren Auf
munterung und Ausbildung an den europäischen Kuuftmittelpunften bedurften. Auf ihr 
Ansuchen bewilligte er ihnen am 9. Januar 1783 Urlaub zunächst nach Paris, wohin 
sie fiel) zu Fuß aufmachten; ber hochgeschätzte Bildhauer Augustin Pajou (1730— 1809), 
Professor an ber Afabemie feit 1767, nahm sie auf Suibals persönliche Empfehlung 
in fein Atelier auf. Seit Juli 1784 bezogen sie 100 Gulben Zulage. Am Ende ihrer 
zweijährigen Lehrzeit, bie sie namentlich mit ber hochausgebildeten französischen Technik 
noc vertrauter machte, stellte ihnen im August 1785 ber Kupferstecher Sotthard Wüller, 
ber damals in Paris weilte, bas beste Zeugnis aus; Pajou fei mit ihren Leistungen 
unb ihrer Aufführung gleich zufrieden. — Scheffauer erhielt bei einer Preisbewerbung 
von ber französischen Académie des arts eine Webaille für Wobellieren nach der Aatur; 
er hatte einen Pluto — bie Krone auf bem Haupt, den dreiköpfigen Hund zur Seite - 
ausgestellt, ben er nac Stuttgart fanbte.

Jetzt winkte ben beiden Italien. Ihre gu^wanderung von Paris nach Rom dauerte 
vom 30. August bis zum 2. Oktober 1785. Unb gleich am 4. Oktober richtete Scheffauer 
einen von Dannecker mitunterschriebenen Brief an den Intendanten: sie hätten sic 
aus Mangel an Geldmitteln unterwegs nirgends aufhalten sönnen, selbst nicht in Bologna 
unb Florenz, „wo ganz auszerordentliche Schönheiten zu sehen" feien; bafür werden 
sie durc Roms Merkwürdigkeiten fast in allem schadlos gehalten unb sind „in bem 
Parabis der Künste, wo es nicht anders möglich ist, als daß man mit jedem Sag neu 
belebt arbeitet und studiert".

In ber Cat ging ihnen beim Anschauen ber Antifen eine neue Welt auf. Zum 
erstenmal bürsten sie sic auch in Marmor versuchen. Herzog Karl trug ihnen auf, für 
fein Bibliothekzimmer in Hohenheim halblebensgroßze — 4 Fuß hohe — Statuen, bie 
Jahreszeiten, auszuführen. Auf Scheffauer entfiel Frühling unb Winter, auf Dannecker 
Sommer unb Herbst, alle jetzt im Residenzschloß zu Stuttgart.

Zuerst vollendete Sc es sauer 1786 feine Flora, bie er im nächsten Sahr 
mit Danneckers Ceres nach Stuttgart schickte; sie erhielten bafür ein Seschent von je 
4 Louisdor. Diese Flora, bie schon Goethes Beifall fanb, ist nac Wintterlins treffenden 
Worten „eine lebhaft unb anmutig bewegte Figur, bei welcher aber ber liebe deutsche 
Frühling ganz poetisch unb malerisch durch bie antiken gönnen bricht". Sc habe sie 
mit Danneckers Ceres im Bilde zusammengestellt. Scheffauer zeigt sich weiter vor- 
geschritten in bem, was seiner Anlage gemäßz war; fein Werf ist bas reifere, es macht 
ben Eindruck bes Ungezwungenen auc im Linienflußz ber Sewandung. Dannecker verrät 
schon hier ein stärkeres Sefühl für bie monumentale Geschlossenheit bes plastischen Stils, 
aber seine Arbeit hat noc etwas Eckiges, Unfreies an sich, namentlich in ber gehäuften, 
knittrigen Querfaltung bes Unterkleides. Er ist ja auc in seinen Meisterjahren bem 
Faltenwurf aus bem Wege gegangen unb hat mit Vorliebe nackte Gestalten geschaffen.
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Einen schweren Stand hatte Scheffauer mit dem 1788 vollendeten Winter. Nan 
sagt, er hätte, um im antiken Dorstellungskreis zu bleiben, den Windgott Boreas bilden 
sollen; aber dieser sann eigentlich nur schwebend gedacht werden und hätte bann zu 
ben übrigen Figuren nicht gepaßt So entschied er sic für einen ältlichen Mann, ber 
mit ber Rechten einen auc über ben Kopf gezogenen Mantel auf ber Brust zusammen- 
hält, wobei die linse Schulter unb ber untere Seil des linsen Beins frei bleibt; als 
Attribut sollen ein paar bürre Hste in ber gesenkten Linken bienen. Dieje alzu un- 
bestimmte Charakterisierung hat ber Figur in neuerer Zeit allerlei Kamen eingetragen: 
gallischer Priester, blinder Belisar, ja sogar Christus.

Ceres von Dannecker Flora von Scheffauer
Stuttgart, Residenzschloß

3n Rom fertigte ber Künstler noc das Alodell zu einem Relief, „Poesie unb 
Komödie", in Marmor ausgeführt 1792, jetzt in Monrepos. Die Arbeit ist in Zusammen- 
stellung unb Sewandung besser als Danneckers gleichzeitiges Segenstüc Seschichte unb 
Tragödie. — Wie ausgebreitet Scheffauers Ruf bereits war, geht daraus hervor, daßz 
ihn die Kunstakademien zu Bologna, Mantua, Souloufe kurz hintereinander zu ihrem 
Ehrenmitglied ernannten.

Die Stuttgarter Baudeputation hatte im September 1789 die Rückberufung ber 
beiden Bildhauer beantragt Mit 800 Sulden Besoldung zu Professoren an ber 
Karlsschule ernannt, sollten sie von 1790 ab eine neue Wirksamkeit entfalten.

Am 2 5. Januar 1791102) führte Scheffauer Karoline Heigelin (1768—1808) 
heim, eine Cochter bes Solbarbeiters, beffen Haus „422 unten auf bem Traben" 
jetzt Königstraßze 40 — bas junge paar als Mitbewohner aufnahm. Don fröhlichem
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Schaffen zeugt noc die Sappho in Porzellanton (j. o.). Bald kam es anders: der 
Meister, dessen Familie rasc anwuchs und der sic samt feiner Frau frühe von einem 
Lungenleiden bedroht sah, geriet auc noc in Alahrungssorgen, als durch die Auf- 
hebung der Karlsschule 1794 fein Sehalt als Professor fortfiel. Das Fortwandeln auf 
rauher Bahn machte ihn argwöhnisch; da er bei der plastischen Ausstattung des Kata- 
falks für Herzog Karl übergangen worden war, hatte sic auc fein Verhältnis zu 
Dannecker getrübt103)

Durc den Regierungswechsel zerschlug sic das Vorhaben der Herzogin Franziska, 
nac Scheffauers -Entwurf in einer besonderen Kapelle in Hohenheim ein Denkmal des 
Leipziger Kanzelredners S. I. Zollifofer (+ 1788) aufzustellen: die Gestalten der Be

redsamkeit und der Sittenlehre 
neben einer Säule mit Urne. 
Gleichfalls für Hohenheim be- 
stimmt waren zwei Statuen der 
Dichtkunst und der Schönen Kunst, 
welche, 1794 nur als Modelle aus- 
geführt, verschollen sind.

Aus Dankbarkeit gegen Her- 
zog K a r I E u g e n schuf Scheff aucr 
1794 eine überlebensgroße mar- 
morne 3 d c a l b ü ft c des Perewig* 
ten, die ihm Friedrich Eugen 1795 
um 80 Louisdor abnahm. Letzteren 
Fürsten stellte der Künstler in einer 
sehr vollendeten Porträtbüste bar. 
Beide Werte stehen im Residenz- 
schloß zu Stuttgart.

Eine monumentale Arbeit 
Sappho würbe bei ihm 1795 von ber

Eudwigsburg, 54106 Gemahlin Friedrich Eugens nac 
beffen Erholung von einem Schlag- 

anfall bestellt. Ein auf ber plante 1796 enthüllter Obelisk wies als Denkmal ber Satten- 
Zärtlichkeit unb Polfsliebe vier Reliefizenen von Scheffauer auf, wobei ihm sonder- 
barerweife antikes Kostüm vorgeschrieben war. Aur in Sips hergestellt, gingen diese 
Bildwerke nac abermaligem Regierungswechsel schnell zugrunde, finb aber in einem 
Kupferwerf erhalten (f. u.).

Seine gediegene Kunst würbe nun durc Danneckers aufleuchtendes Sestirn über* 
strahlt, auc in den Augen eines Schiller unb Soethe. Jener nennt ihn bei feinem 
Zesuc in ber Heimat 1794 nur kurz einen sehr geschickten Bildhauer. Por ber Cotta- 
schen Prachtausgabe von Schillers lyrischen Gedichten ist ein Porträtmedaillon nac 
einem Conrelief abgebilbet, bas angeblich, von Scheffauer geformt, Schiller darstellt, 
grifft bics zu, so hätte ber Meister hier seine glückliche Hand gehabt. — Einen Oheim 
seiner grau, den in Künstlers reifen hochgeschätzten Pausier unb dänischen Generals onful 
in Aeapel, Christian Heigelin (1744—1820), hat er in einem Narmorrelief verewigt, 

bas man im Museum ber bildenden Künste sieht.
Mit wahrer Eingabe verlegte er sic auf kleine halberhabene marmorarbeiten, 

bie er zum Perfauf bereit hielt. Die Stoffe entnahm er ber antifen Welt „unter Pe* 
vorzugung von elegischen Stimmungen unb tragischen Situationen". In solchen Relief- 
barftellungen, benen er warmes Leben einhauchte, übertraf er ben Rundbildner
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Dannecker. Soethe sah 1797 in Scheffauers Werkstatt auszer den aodellen für das 
Obeliskendentmal einige solche Basreliefs und ein im ganzen wohlgelungenes Rundbild 
von weiszem Marmor: schlafende Denus, den Arm unter das Haupt gebogen, mit einem 
Amor, der sie aufdeckt.

Die Suns König Friedrichs und auswärtiger Höfe erteilte Scheffauers letzte Lebens- 
jahre. Auf dem Höhepunkt feines Schaffens raffte ihn bald nac feiner Lebensgefährtin 
die Schwindsucht hinweg, am 13. November 1808. Sein treuer Freund, der Bild
flauer Sfopi, hat der Familie 
auf dem Hoppenlaufriedhof 
schöne Grabmäler gewidmet. 
Scheff auer war nac Heinrich 
Rapps Zeugnis „von Se- 
statt sehr ansehnlich und ans 
genehm, von Charakter be- 
scheiden und dienstfertig, gut- 
meinend gegen jeden". Ein 
gutes Bild von ihm hat 
Seele gemalt. —■

3n Johann Heinrich 
Dannecker, dem Sohn 
eines herzoglichen Stalls 
knechts in Stuttgart, wo er 
am 15. Oftober 1758 in 
einem jetzt umgebauten Hause 
der Büchsenstrasze bas Licht 
ber Welt erblickte, ist sehr 
früh ber Kunsttrieb erwacht. 
Crot väterlichen Segens 
brucfes brang ber dreizehn- 
jährige Knabe 1771 bei einer 
Osterfeier im Ludwigsburger 
Schloszgarten mit schnell ges 
worbenen Senossen zum Her- 
zog vor, unb auf feine Bitte 
öffneten sic für ihn am 
2. April 1771 bie Pforten 
ber Pflanzschule auf ber 
Solitübe. 104) Anfangs zum

Scheffauer
Stic von Bittheu ser nac Seele

Tänzer bestimmt, würbe er
nac feinem eigenen Zeugnis von rohen Aufsehern hart gehalten unb nebenher zu ges 
meinen Verrichtungen gebraucht. Hierauf ber Bildhauerei zugewiesen, besam er an 
Bauer unb Sonnenschein, an Lejeune unb Suibal vortreffliche Lehrer. Schon 1772 erhielt 
er einen Bilb^auerpreis „für Kopieren nac einem Sipsabgusz" ; ein zweiter würbe ihm 
erst 1777 zuteil, während er 1780 beim Losen gegen Scheffauer ben kürzeren 309-

Aber sehr zu feinen Gunsten fällt in die Wagschale sein Sieg im Wettbewerb 
von 1777. Dem halblebensgroszen Model bes Milon — jetzt im Museum ber bilbenben 
Künste — hat Suibal hohes Tob gezollt: bie Erfindung fei fräftig unb voll Seift; ber 
wahre Husbrucf ber Aatur eines noc kraftvollen Alters im Kampf mit bem Der- 
hängnis wecke ähnlich wie bei Laokoon im Zuschauer lebhafte Teilnahme. Dannecker 
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habe Abgüsse von Antiken nicht umsonst vor Augen gehabt. Der Charakter der Zeich- 
nung fei großz, nur die technische Ausführung noc mühsam und unzulänglich.

Der mehr ober weniger würdigen Arbeiten, zu welchen die jungen Bildhauer ge- 
legentlic herangezogen wurden, habe ich schon gedacht. Senien, Kinder, Karyatiden 
von Dannecker waren noc lange nachher in Stuttgart und Hohenheim zu sehen.

Lebhaft unb luftig, war er in ber Akademie sehr beliebt unb schloßz namentlich mit 
Schiller einen Freundschaftsbund, in welchem er reiche geistige Förderung empfing, um 
dereinst durc Verewigung des grossen Freundes bic Schuld mit Zinsen heimzuzahlen.

Am 15. Dezember 1780 trat Dannecker als Hofbildhauer mit 300 Culbcn 
Sehalt aus ber Schule ins Leben hinaus unb bürste sic 1783—1789 mit Scheffauer 
in Paris unb Rom fortbilben. Bei Pajou musste er ber Übung wegen viel kopieren. 
Als selbständige Pariser Arbeit ist ein sitzender Mars zu erwähnen.

Bisher hatte er bie Kunst durc bas Medium des akademischen Klassizismus ge- 
sehen, beffen Auffajjung trotz tüchtigen Strebens unb Könnens unwillkürlich noc durc 
bas konventionelle Scheinwesen bes galanten Zeitalters, durc Hineintragen des Male- 
rischen in bie Plastit gebunden war. Erst in Rom würbe man recht frei. Dort hiesz 
jetzt bie Losung in vollem Ernst: Wahrheit, Katur unb Antike! Winckelmann 
hatte mit Seherblick ben wahren Seist griechischer Kunst enthüllt. Die reinere Erkenntnis, 
bas vollkommenere Schauen war bann in bic Cat umgesetzt worden durc Canova. 
An biefen nur um ein Jahr älteren Meister schloß sich unser Dannecker freudig an; 
Canova gewann ihn seinerseits lieb unb erkor ihm wegen feines naiven, sonnig heiteren 
Wesens ben Beinamen il Beato, ber Slückselige. Auc mit bem Schweizer Bildhauer 
Alexander Crippel (1744—1793), bem Verfertiger ber apollinischen Soethebüste, mit 
Soethe selbst unb mit Herder kam ber junge Künstler in Berührung.

Ihren marmornen Erstlingswerken ließen Scheffauer unb Dannecker 1788 bic 
beiden anbern Jahreszeiten folgen. In Anlehnung an ein verstümmeltes, daher wenig 
beachtetes antikes Bildwert in Villa Ludovisi schuf Dannecker seinen Bacchus. Vor 
einer mit bem panthcrfell behangenen Stütze steht ber jugendliche Cott, in ber Rechten 
eine Schale, in ber gesenkten Linken den Chyrsus; bas Haupt, mit von Weinlaub unb 
Trauben durchflochtenen Locken unb Stirnbinde, ist leise gesenkt, unb ber Künstler hat 
einen träumerischen Zug hineingelegt, ber bem Wer bic rechte Weihe gibt. Die fast 
allzu weiche unb glatte Nlarmortechnit weift auf Canovas Einfluß; Dannecker kam später 
barüber hinaus. Der Bacchus würbe, wie auch Scheffauers Winter, von bem Kunst- 
gelehrten A. Hirt sehr anerkennend besprochen unb abgebildet 105), auc von italienischer 
Seite in den Memorie delle belli arti gewürbigt. Im Mai 1790 erhielt Dannecker 
Diplome als Ehrenmitglied ber Akademien zu Bologna unb Mailand.

3n ber Künftlcrwelt, bic in bem berühmten Caffè Greco in Via Condotti ver- 
kehrte, hatten unsere beiden Bildhauer solches Ansehen errungen, bajs fremde Kunst- 
jünger, wenn sie etwas ausstellen wollten, zu sagen pflegten: Man muss es vorher 
bie Schwaben sehen lassen.

Inzwischen war Dannecker am 1. Januar 1790 wieder in Stuttgart eingetroffen 
unb am 25. Januar gleich Scheffauer unter Erhöhung seines Sehaltes auf 800 Culben 
mit einer Professur an ber Karlsfchule betraut worben. Wie sehr er noch mit 
ber Jugend fühlte, zeigt bic durc eine Waste bes „Kronos" geleistete Beihilfe zu einer 
Demonstration gegen bic französischen Emigranten beim Karneval von 1790.

Am 14. Kovember 1790 schloßz er eine glückliche, wenn auch kinderlose Ehe mit 
ber trefflichen Heinrike Kapp (1773—1823), einer Schwester bes feingebilbeten, geist- 
vollen Kunstfreundes unb Kaufherrn Heinrich Kapp, beffen Umgang ihm unschätzbare 
Fingerzeige für sein Schaffen bieten sollte. Er wohnte Kapp gegenüber im „Schlößzle".
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Sür die Stuttgarter Künstler kamen balb magere Jahre. Sein erstes Wert in 
Stuttgart, „für einen Wohltäter feiner Jugend", jenes um einen Vogel trauernbe Mädchen 
hat er erst in hohem Alter halb lebensgross in Marmor übertragen. Eine Skizze für 
ein Grabmal ber gefeierten Aichte Herzog Karls, Erzherzogin Elisabet (+ 1790), blieb 
unausgeführt. Indessen beschäftigte ben Meister schon von 1790 an Prinz Friedrich, 
ber spätere König. Unter seinen Arbeiten für Herzog Karl selbst war eine feingedachte 
Reliefskizze für bas Hyper- 
thyron bes geheimen Kabi- 
netts: Alerander ber Srosze, 
einen Brief lefenb, drückt 
feinem herüberschielenden 
Freund Parmenio ben Siegel- 
ring auf ben Mund. Die 
Ausführung in Marmor 
unterblieb. Es gab wieber 
dekorative Hufträge, bie ihn 
mit Sehnsucht nac Italien 
erfüllen muszten. Zu bem 
Crauergerüs für Herzog 
Karl in ber Ludwigsburger 
Schloszkapelle lieferte er alle- 
gorische Figuren.

Wie ein warmer Som 
nenstrahl traf ihn angesichts 
ber Aufhebung ber Karls- 
schule Schillers Besuch in 
Schwaben. Bald nac bes 
Herzogs Code verlegte dieser 
feinen Aufenthalt von Lud- 
wigsburg nac Stuttgart 
unb äusserte sic in jenem 
inhaltschweren Brief an 
Körner, 17. Alärz 1794, sehr 
befriebigt über bas bortige 
Leben. Unter ben Künstlern, 
schreibt er, fei Dannecker 

Schillerbüste von Dannecker, 1794
Weimar, Srosherzogliches Museum 

(Nach einer Photographie von K. Schwier in Weimar)

bei weitem ber beste, ein 
wahres Kunftgenie, durc 
ben Aufenthalt in Rom vor- 
trefflief) gebildet. „Sein Umgang tut mir gar wohl, ic lerne viel von ihm." Unb 
wirklich trat er gerabe damals durc Danneckers Einwirkung in ein näßeres Verhältnis 
zu ber ihm sonst ziemlich fernstehenden bilbenben Kunst. Davon zeugen seine ästhe- 
tischen Briefe.

In seiner Wohnung im Gartenhaus bes Hoffüchengartens — jetzt Augusten- 
strafe 91/2 — gab Schiller bem Freunde Gelegenheit, feine Büste nac bem Leben zu 
mobcUicren, unb er rechnete bie Stunden dieses Zusammenseins unter bie genussreichsten 
feines schwäbischen Aufenthalts. Bei ber Übersendung bes ersten Abgusses an Schiller 
schreibt Dannecker am 22. September 1794: „Es ist sonderbar, als ich’s vollendet hatte, 
da bist bu Zeuge, so gefiel es mir nicht, jetzo bin ich wie ein Harr verliebt barein.
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Sc mußz dir aber auc sagen, daß dein Bild einen unbegreiflichen Eindruck in die 
Menschen macht: die dic gesehen, finden es vollkommen ähnlich, die dic nur aus deinen 
Schriften kennen, finden in diesem Bild mehr als ihr Ideal sic schaffen konnte." 106) Zu- 
gleic erbietet er sic zur Ausführung in Marmor um 100 Louisdor. Schiller antwortet 
am 5. Oktober: „Sanze Stunden könnte ic davor stehen und würbe immer neue Schön- 
betten an dieser Arbeit entdecken . . . Wenn meine Sesundheit mich nicht hindert, eine 
Arbeit auszuführen, mit der ic jetzt umgehe, so gönne ic die Warmorbüfte niemand 
anbers als mir selbst." Dazu kam es bei Schillers Lebzeiten nicht.

Nit allein Alachdruc ist eine bei ber Schillerfeier 1905 uneingeschränkt auf- 
gestellte Behauptung zurückzuweisen: Danneckers Büsten sonnten heutzutage nicht mehr 
als Meisterwerke anerkannt werben, es fehle die Schärfe ber Beobachtung unb bie Fähig- 
seit intensiver Beseelung. Ein solches Urteil sann allenfalls in ber 1806 vollendeten, 
in ber Sroßzherzoglichen Bibliothek zu Weimar ausgestellten Warmorbüfte einen Halt 
finden, welche auffallend unb zu ihren Ungunftcn von bem Originalmodell abweicht. 
Das letztere, welches Dannecker für sic behielt, ist zwar verschollen, aber als getreueste 
Aachbildung davon wirb ber hier wicbcrgcgebcne Abguß im Weimarer Ausum an- 
zusehen sein, ber durc gelbliche Flecken auffällt; gerabe bies bestärkt mich, ba Dannecker 
schreibt, er habe ben Ubgu^ ber besseren Erhaltung wegen mit ungleich einbringenbem 
Öl getraust, in ber Überzeugung, bass wir gcrabe in dieser Sewandbüste bas Schiller 
überfanbte Exemplar vor uns haben. Hier durchdringen sic wunderbar bie tief- 
eingreifende Spur des Leidens unb ber geiftesgcwaltige Wille zum Leben. Es ist eine 
seltsame Schickung, ba^ gcrabe bie zwei voUfommcnften Schillerdarstellungen Danneckers, 
dieses naturgetreue Brustbild und bie unverftümmeltc Koloffalbüfte, nur in Sips vor- 
hanben sind: bas erstere Wert sollte in Stuttgart wenigstens nicht ganz fehlen. 107)

Aoc zu einer andern Arbeit hat Schiller ben Freund angeregt. Er schenkte ihm 
einen Homer, „die Bibel bes Bildhauers". So entstaub bie pathetische Sestalt: Hektor, 
über Paris entrüstet, zugleich eine Anspielung auf bie vom Rhein her drohende Se- 
fahr. Obwohl nur in Gips ausgeführt, war bas überlebensgrosse Bildwerk einst eine 
Zierde des Zeughauses in Ludwigsburg; jetzt ist cs in Stuttgart. Ein als Segen- 
stück geplanter Paris, ber feine Waffen glättenb beschämt auf ben Bruber horcht, fam 
überhaupt nicht zustande.

Schiller war cs auch, der zu Goethes näherem Verkehr mit Dannecker ben An- 
stoss gab. Am 30. August 1797 betrat ber Dichterfürst bes Weisters Werfitatt in ber 
Alten Kanzlei. Dort sah Goethe ausser bem obengenannten Hektor „eine ruhende, nackte, 
weibliche Figur" im Charakter ber sehnsuchtsvollen Sappho, in Sips fertig, in Marmor 
angefangen; bas Sipsmodel einer schon vollendeten Warmorbüfte Herzog Friedric 
Eugens, ferner Danneckers eigene Büste, „bie, ohne Übertreibung, geistreich unb lebhaft 
ist", jetzt im Museum ber bildenden Künste. Den grössten Eindruck aber macht auf 
ihn „ber Originalausgusz" ber Schillerbüste, „ber eine solche Wahrheit unb Ausführ- 
liebfeit hat, bass er wirklich Erstaunen erregt". Sonst leibe Danneckers Kunst, wie 
bie aller Modernen, an ber Wahl bes Gegenstandes. Am 1. September ließ er sic 
von bem Künstler nac Hohenheim geleiten. Auf einem anbern Spaziergang besprach 
er sic mit ihm, wie ber Bildhauer Sjopi unb ber junge Baumeister Ehouret „für 
Weimar zu nutzen sein möchten".

Aach Weimar berichtet Soethe: „Professor Dannecker ist eine herrliche Katur, unb 
würbe in einem reicheren Kunftetemcnte noc mehr leisten als hier, wo er zu viel aus 
sic selbst nehmen muss." Und über ben Dichter schreibt ber Künstler an Wilhelm 
von Wolzogen: „Sic fennen seine ungeheure Kunftfcnntnis, feine Liebe zum Sroßen, 
Vollendeten, Charakteristischen, Schönen! 0 ic bin äusserst glücklich, einige schöne Alei- 
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nungen, die mir nun Sesehze bleiben, von ihm gelernt zu haben. Das ist gewiß, daß 
ic in meinem Leben nichts mehr ausführen werbe, das nicht sozusagen in sic eine 
Welt ausmacht."

Wir müssen uns versagen, Danneckers Lebenswert weiter zu verfolgen. Hur 
ein paar Worte. Es ist eine leidige Catsache, bap die meisten grossen Söhne Schwabens 
nur in ber Fremde werben sonnten, was sie geworben sind. Dannecker, des höchsten Auf- 
ichwungs fähig, sehnte sic 
nac einer „grösseren Kunst- 
lerwelt". And doc lehnte 
er wiederholt Berufungen 
ab, aus Dankbarkeit gegen 
Herzog Karl unb aus An- 
hänglichkeit an bie Heimat. 
Wohl hat er auc hier 
Sroszes geschaffen: bic he- 
roisc idealisierte Kolossal 
büfte Schillers, bie genial 
aufgebaute Sruppe ber 
Wasser- unb Wiesennymphe, 
bie herrliche Ariadne auf 
bem Panther, welche ein 
auswärtiger Kunftfreunb 
entführte, während bas Mo- 
bell in ber Werfftatt neben 
bem aus ganz Europa auf- 
gesuchten Tannecf ersehen 
Antikensaal feinen Kang be- 
hauptete. Allein von Haus 
aus nicht so erfindungsreich 
als Canova, muszte er in 
einer Umwelt, bie ihm zu 
wenig Anregung bot, schliesz- 
lic verkümmern, lange be
vor ihn jene geistige Ab

Dannecker
Xiac dem Ölgemälde Don Schic

Stuttgatt, Museum der bildenden Künste 
(Nac einer Photographie von Höfle in Augsburg)

nahme befiel, in einem 
Craumdasein endigend, aus 
welchem ben greifen Meister, 
von dessen Persönlichkeit 
einst so viel Sreude unb Leben in bie Stuttgarter Kunstwelt ausgeftrömt war, erst am 
8. Dezember 1841 ber Codesengel hinwegnahm. — 3n seiner Dollkraft hatte Dann- 
ecker, wie einst Suibal, bie jungen Salente aus verschiedenen Kunstgebieten angezogen 
unb begeistert, vor allem ben Maler Gottlieb Schick, bem wir bas zum Sprechen lebendige, 
1798 entstandene Brustbild bes Weisters in ber Staatsgalerie verdanken.

Daß Scheffauer unb Dannecker auc in bas Kunftgewerbe eingegriffen haben, ist 
noch wenig besannt. Heben ihren Arbeiten für bie Porzellanmanufaktur 105) wirb von 
diesem 1793 ein Uhrgestell mit ben Parzen erwähnt, 1795 ein Kandelaber mit ben 
Srazien unb Amor, von jenem 1795 ein Entwurf zu einer Ihr mit liegender Figur. 109)

Unter ben Schülern ber führenden Weister gehören hierher nur vier Akademisten. 
Von Joseph Wilhelm Ludwig Mac (1767—1835) aus Ludwigsburg, Karlsschüler 

Herzog Kart von Württemberg 47
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1782—1792, bann Fofstuttator, — nicht zu verwechseln mit seinem bedeutenderen Sohne 
Suowig sact (1799—1831) — kennen mir feine nennenswerte Arbeit; er starb als 

Zeichenlehrer an ber Kunst- und Gewerbeschule.
Johann Bernhard Svant (1770—1836) aus Eltingen, in der Kaxlsichule 

178441792, Hofbilöhauer 1798, früh erblindet, hat sic durch sein treffliches, fein um- 
riffenes me baillonporträt Schillers, lorbeerbekränzt, einen Kamen gemacht, bas 
er in Bipsabgusz nach 1798 in den Handel brachte.110) Auf ber Rückseite steht »Stieb: 
rieb Schiller im Jahr 1793 nac dem Leben gezeichnet unb modelliert von Hofbildhauer 
Kernbarb grantin Stuttgart", dabei des Künstlers Siegel unb Handschrist. Will man 
nicht annehmen, graut habe fein Wert vordatiert, so wirb bie behauptete Abhängigkeit 
von Dannecker hinfällig. In dessen Brief an Schiller vom 6. April 1796 heißt es nur: 

crant soll nun balb bein Porträt zu topieren anfangen, er zittert noch zu lehr, um im 
Feinen es ordentlich machen zu sönnen". Diese nicht ganz klare Briefitelle beweist 
nichts. Warum sollte ber Künstler nicht, von einer hohen Hufgabe begeistert, einmal 
über sic selbst hinausgewachsen sein? _

58 Subwigsburger Georg Friedrich Distelbart (1768—1836) trat 1782 in die 
Htabemie ein. Heun Jahre später in Hohenheim mit Deforationsarbeit geplagt, richtet 
er mit seinem Genossen Friedric Keppler ein Beschwerdeschreiben an den Jntendanten: 

Wenn es so fortgeht, werben wir statt zu tüchtigen männern zu simpeln Saglohnern." 
Welbarth entging biefem Schicksal. Entlassen begab er sich nach Kom heraus nach 
Daris, mit Dannecker in brieflicher Verbindung bleibenb, würbe er nac zehnjähriger 
Abwesenheit bekanntlich als dessen Gehilfe angcftcllt. Don 1818 an war er Seichen- 
lebrer, später Mitglied ber Direktion ber Kunstschule. _ _

2104 begabter war Konrab Heinic Schweickle (1779—1833), Sohn des Hof- 
Greiners in Stuttgart. Halbem er bie Karlsschule von 1787 an als Stabtzögling be- 
nicht, ging er um 1800 auf eigene Kosten nac Paris zu dem Naler 3 *. 3gv10, 
1804 nach Rom, wo ber auc durc feine Wohlgestalt auffallende junge Nom mit der 
Statue Amor als Sieger Aufsehen erregte; bie Marmorausführung sieht man im Beliben- 
schloss zu Stuttgart. Seit 1808 Lehrer der Bildhauerei an der Akademie zu Aleopel, 
würbe er 1830 biefes Amtes entsetzt unb starb verbittert in ber beimat. —

Zuletzt ist noch eines originellen Mannes zu gedenken, bes Körners Antonio 
3n Rom 1758 geboren, ebenba ausgebilbet, traf er, von 5er30g Kar Lbe- 

rufen, am 30. September 1793 in Württemberg ein. Die folgende Regierung beitdtigte 
ibn als ßofbtlbhauer unb Hofmarmorierer mit 1000 Bulben Befoldung-

Goethe war hoc entzückt von ber Schaffensweise dieses Meisters als Ornamentist 
ins Sierbilbner. Er kam eben dazu, wie Bjopi den wieder ausgebauten Sar tenflügel 
bes Aelidengichlosies unb den noch unvollendeten Seil ber Schlosses zu Hohenheim an 
Gesimseii unb beeten mit Stuckornamenten versah. Seine Verzierungen mit anmutigen 
fleincn Dögeln in frei herausgearbeitetem Laubwer nebst Blumen fand Goethe ] chr 
geistreich unb geschmacevou. noc mehr lobt er die im Rejidenzjchlos quibewshuten 
Hlabaftervafen bes Künstlers, mit Siermotiven nac äsopichen gabeln, besonders die eine, 
ivo ber Kranich, ber aus bem Befaß trittst, ben Hentel, ber betrübte Suchs die Schnauze 
bilbet. Huf Goethes betreiben würbe ber meister beim auch zur Auszierung, des 

Sfopis, seffen seine ziert uns sich auc an Grabmälern bewährte unb ber jic end lic 
in freiftehenben Gierfiguren als Großplajtiter versuchte, nicht verfolgen. Kefanntlich 
leitete er seit 1810 als Professor ein Künftlerinftitut in Verbindung mit der Subwigsburger 
porzellanfabrit. 3n Ludwigsburg starb er unverheiratet am 2. Oftober 1855

* **
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Die meistgepflegte unter den bildenden Künsten blieb auc im Zeitalter der Karls- 
schule die Malerei. Sie kann ja überhaupt und insbesondere als Bildniskunst auf 
ein grösseres Publikum rechnen.

Echtem Künftlerblut entstammte Diktor Wilhelm Peter 5 ei bei off. Schon fein 
Sroszvater unb ein Oheim waren Maler in den Rheinlanden unb in Wien. Als Sohn 
des Hofvergolders Karl Heideloff (+ 1803) in Stuttgart am 2 9. Juni 1757 getauft, 
kam er am 21. Oftober 1771 in die Pflanzschule auf ber Solitübe. Während in den 
Aationallisten ber Kunstzöglinge das „Senie" gewöhnlich sehr gering eingeschätzt ist, 
erhielt er als aufgeweefter Kopf die Alote gut. Hauptsächlich von Harper gefördert, 
trug er 1776 bis 1778 einen Zeichen- unb drei Mlalpreise davon unb würbe am 
15. Dezember 1780 als Hofmaler entlassen. Der Herzog, dem feine handfertige Schaffens- 
freudigkeit zusagte, lies ihn auf Seegers Antrag von Ende 1782 bis 1785 unter Fort- 
bezug seiner jährlichen Besoldung von 400 Gulden Paris unb Italien besuchen. Seit 
1786 Mitglied ber Residenzbaudeputation, würbe er am 12. April 1788 an Zaszmanns 
Stelle „mit 600 Sulden Sehalt unb zweyhundert Bulben vor Garben" Theatermaler, 
am 9. November 1789 auc Professor an ber Karlsschule.

Segen bas Ende des Jahrhunderts unb wieber 1804 zog ihn Goethe zur Dekora- 
tion bes Schlosses in Weimar bei. Um jene Zeit durc Überanstrengung halb erblinbet 
unb als Pater von fünf Kindern in bedrängten Verhältnissen lebend, hatte er an bem 
Bruder seiner Frau, bem Dekorationsmaler Alois Keim, einem Sohn bes + Hofmaschinisten, 
ber schon 1790 bei ihm war, eine Stütze. Seiner Pension beraubt, warb er am 11. Mai 
1817 ben Drangsalen bes Daseins entrückt. Sein Sohn Karl sollte den Kamen zu 
neuen Ehren bringen.

Pistor Heideloff war „ein in allen Fächern ber Walerei gewanbter Künstler, ein 
fruchtbares Calent". Er unb Hetsc, bereits 1779 als Dekorationsmaler in Hohenheim 
verwenbet, haben, wie wir sahen, 1780 zwei von Suibal entworfene Deckenbilder im 
Speisesaal ber Akademie ausgeführt Seine historischen unb allegorischen Kompositionen 
sind forreft gezeichnet unb mit kühnem pinsel hingeworfen. Für bas Residenzschloßz in 
Stuttgart malte er bie vier Jahreszeiten, ferner „Apol unter ben Hirten". 111) In ber 
Heiligkreuzkirche zu Kottweil ist ein grosses unb schönes antikisierendes Ölbild: Der 
heilige Valentin segnet Kinber, bezeichnet „Pictor Heideloff pinx. 1792". 3n seiner 
Berufskunst, ber Cheatermalerei, wirb ihm bas Zeugnis gegeben, er habe „bem 
herrschenden darocken Stil entgegengearbeitet unb eine vernünftigere Kunftform ein- 
geführt". Doc gebührt bem Klassizismus auf diesem Gebiet nicht unbebingt ber Porzug.

Ein nicht gering anzuschlagendes Perbienft erwarb sic Heideloff durc Darstellung 
künstlerisch ober kulturgeschichtlic bebeutfamer Denkmäler unb Vorgänge. Eine ihm 
zugeschriebene, in ber K. Altertümersammlung aufbewahrte Gouachemalerei gibt ein 
wirfungsvolles Bild von bem Lustschloß Solitübe in seiner Glanzzeit (f. o.). Pon bem 
ausgebrannten Neuen Sau zeichnete er vor bem Abbruc 1778 einen Prospekt, ben 
ein Baumeister richtigstellte. Das maßgebende Exemplar ist gleichfalls in ber Alter- 
tümerfammlung, eine minder zuverlässige Pariante in ber Landesbibliothet. Aac einer 
von ihm entworfenen Skizze: Schiller im Bopserwäldchen seinen Kameraden — 
Hoven, Kaps, Dannecker, Schlotterbec unb Heideloff selbst — bie Räuber vortragenb, 
hat sein Sohn, ber Nürnberger Konservator Karl Heideloji, ein Aquarell ausgeführt unb 
1856 ausgestellt, bas jetzt im Schillerhaus zu Mlarbac sic befinbet (S. 455). Serner 
entwarf er bas Eitelbild zu Stäublins Schwäbischem Wufenalmanach auf bas Jahr 1782: 
Zwei Slußgötter — Rhein unb Elbe — lausten beschämt ber in bie Leier greifenden 
Suse Schwabens, hinter welcher bie Sonne aufgeht. Anderes ist nach feinen Zeic- 
nungen von feinem Bruder Rifolaus in Kupfer gestochen, so bie Einweihung ber
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Hohen Karlsfchule, 11. Februar 1782, und die Jagd am Bärensee zu Ehren 
bes russischen Sroßzfüirstenpaares am 24. September 1782. — Wie geschaiien für unser 
Wert ist ein jetzt im Armeemuseum zu Nlünchen befindliches Aquarell von ^eibeloff: 

Apotheose Herzog Karl Eugens.
Mit besonderem Eifer verlegte sic unser Künstler auf Hohenheim- Wer rennt 

nicht das hübsche Kunstblatt „Herzog Karl zu Pferde und sein Baumeister" 
in Hohenheim, gezeichnet von Diktor Heideloft, gestochen von 2. ECeidelor) up 
Stabler in London, gewöhnlich in farbiger Ausführung, als Beijchrirt eine freie Ae 

Herzog Karl und sein Baumeister in Hohenheim 
Zac D. Hcideloff

miniscen’ nach Dergil: Talern se laetus agebat per medios instans open molique 
futurae 326 zu Lebzeiten Herzog Karls und in dessen Austrage hat sobarn Egibeloi 
SIE ßohenheimer saktenanlagen mit ihren Gebäuden und einige Teile des Schlofies 
Gezeichnet unb in Wasserfarben gemalt; die anfangs im „BBoudoir" zu bohenbeim auf 
bewahrten Aoudveue jinb jetzt im Schloss zu Ludwigsburg zu sehen. Hiernac fmb in 
Cottas Taschenbuch für ziatur- und Gartenfreunde 1795—1799 zu Heinrich Bopps 
Se"ESFieina von Fohenheim die Heinen Stiche von d’Argent, Schöpilin, Zuttenbofer, 
selSeibang unb anberen ausgeführt. 3n einem gleichzeitigen Kupferner m Solio: 
Hnfichten bes herzoglic württembergijchen Landjihes bobenheim,

Eeglerguahg"NEhe: stertiotirbigite innere ^ der, terdseser 

©artenpartien von Hohenheim erschienen sind, wird uns auf 44 in Soeben 9e1eh 
Blättern alles aufs anziehendste vor Augen geführt (1 0-)*
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An Feideloffs Art erinnert im K. Kupferstichkabinett eine perspektivische Kreide- 
Zeichnung des Innern der Hirsauer Peterskirche — angeblich 1788 ausgeführt von einem 
jungen Karlsschüler Keller, wohl dem nachmaligen Cheatermaler.

Der berühmteste unter den älteren Malern aus der Karlsschule ist Philipp 
Frièdric Fetsch, getauft in Stuttgart am 10. September 1758. Einer Musiker- 
familie entstammend, sollte er nac dem Willen des Vaters, des Hof- und Stiftsmusikus 
Christian Heinrich Hetsch, denselben Beruf ergreifen, begab sic aber vom Symnajium 
aus heimlic auf die Solitüde, wo er auf feine Bitte am 2. April 1773 als Maler- 
zögling ausgenommen wurde. Schon im gleichen Jahre errang er einen Aalpreis, 
1774—1779 sieben weitere im Zeichnen und Walen. Anfangs unter Harpers Einfluß 
mehr zum Sandschaftsfache hinneigend, schloß er sic bald an Suibal an, von dem sogar 
ein Bildnis des Knaben herrühren soll. Er selbst versuchte sic früh im Porträt, wovon 
ein Olbild Scheffauers als Karlsschüler Zeugnis ablegt; in gleicher Weise soll Hetsc 
seinen Freund Schiller gemalt haben. Auc die bekannte Zeichnung „Schiller und Laura" 
in der Altertümersammlung wirb ihm zugeschrieben. Suibal unterstützte er 1780 noch 
als Akademis durc Ausführung bes Rundbildes im Speifefaal: Erwachen der 3ög- 
linge. Ein bald nachher entftanbenes Bild für die Kuppel ber akademischen Bibliothek 
ist mit dieser verschwunden.

Am 15. Dezember 1780 gleich Heideloff mit 400 Gulden Sehalt zum Hofmaler 
befördert, bürste er im Wat 1781 mit guten Empfehlungen über Karlsruhe, wo man 
ihn bei Hofe freundlich aufnahm, nach Paris abgehen. Im Juni schreibt ber eben 
in ber Seineftabt weilende Kupferstecher Sotthard Wüller an den Intendanten Seeger, 
ber junge Hetsc habe schon gute Bekanntschaften und mache sic seinen Aufenthalt sehr 
zunutze. Er hielt sich zu ber Schule von Josephe Warie Dien (1716—1809), bes Dor- 
läufers eines David in ber antikisierenden Erneuerung ber französischen Walerei; auc 
ber Landschafter Claude Josephe Dernet (1712—1789) 30g ihn an.

Als im Jahr 1782 auf den bevorftehenben Besuch bes Sro^fürftenpaares bie 
württembergischen Künstler alle Hände voll zu tun hatten, muffte auc Hetsc zur Stelle 
fein; nac einem Entwurf von Suibal brachte er bas Deckengemälde im Warmorfaal 
bes Residenzschlosses in 21 Sagen zustande. Die Eile wirb durc ein hübsches Motiv 
angebeutet: flotte Genien sind eben im Begrif, in die ovale Öffnung ber Decke bas 
festlich bekränzte Gemälde einzufügen, auf welchem eine schwebende Minerva ber mit 
bem Herzogshut gefrönten Württembergia und bem Fluszgott Aeckar ein Medaillon mit 
ben Bildnissen von Paul unb Warta geoborowna vor Augen hält. Dem gleichen Sahr 
bürste eine andere Walerei angehören, nämlich ein für bie Tübinger Aula gefertigtes 
porträt bes Bibliothekars Jeremias David Reuß (1750—1837), ber 1782 als Professor 
nach Söttingen abging.

3m April 1783 befanb sic Hetsc wieber in Paris unb hoffte in „einigen Monaten 
ein ober zwei Semälde vor (für) Serenissimus in bas Heue Schloff verfertigen zu sönnen". 
Er staub schon damals, wie später in Rom, unter bem Einfluß bes um ein Jahrzehnt 
älteren Jacques Louis David (1748— 1825), dessen erstes Hauptbild, ber berühmte 
Belisar, 1784 fertig würbe. Don Anfang 1785 bis Herbst 1787 in Rom weilend, 
schwärmt Hetsc von bem „Pergnügen eines Künstlers, ber sic an einem Ort befinbet, 
wo ihn alles, was er erblicft, bezaubert". An feinen Landesherrn sandte er von Rom 
ein allegorisches Semälde: bie Freigebigkeit, welche bas Senie belohnt, unb bas historische, 
im Rejidenzschloßz auf bewahrte: Eullia über ben Leichnam ihres Paters hinwegfahrend, 
nach Goethes Urteil „ein für bie Darstellung sehr ungünstiger Segenstand". 3n Italien 
fehlte es Hetsc nicht an Anerkennung, unb bie Akademie zu Bologna nahm ihn unter 
ihre Ehrenmitglieder auf.
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Heimgekehrt heiratete er eine Cochter des Kammerrats Scholl und würbe bald 
darauf, am 27. Dezember 1787, mit 800 Gulden Sehalt zum Professor für Historien- 
maleret an der Hohen Karlsschule ernannt, welcher er bis zu ihrer Aufhebung an- 
gehörte. Da ging eine jüngere Generation von Nalerzöglingen, wie Ehouret, Alors, 
Seele, Sues, Hartmann, Schic durch feine Hände. Daß er über Kunst auc gut zu 
reden verstand, beobachtete Schillers Freund Körner 1792 bei einer Begegnung in Dresden.

Im Sahr 1794 entstand ein ansprechendes Gemälde: Cornelia, die Mutter der 
Gracchen, stellt ihre beiden Söhne als ihren schönsten Schmuc vor. In Rom schuf er

Cornelia, die Mutter bet Krachen
Ölgemälde von Hetsc im Museum der bildenden Künste zu Stuttgart 

(Xac einer Photographie von Höfle in Augsburg)

1796 „ein großes, vielbewundertes Reiterbild Herzog Friedrich Eugens". Alach Harpers 
Abgang rückte Hetic am 1. Mai 1798 auf bie Stelle bes Saleriedirektors vor. Doch 
würbe er, nachdem er 1800 seine erste Frau verloren unb sic von ber zweiten bald 
wieder getrennt hatte, bes Lebens nicht mehr froh. Bei einem britten Aufenthalt in 
Rom im Frühjahr 1803 hielt er sic einsiedlerisch von ben Kunftgenoffen fern. Infolge 
einer bei Hof erlittenen Kränkung 1816 ins Privatleben zurückgetreten, hat er verbittert 
unb untätig „bis zur vorletzten Stunde" bes Jahres 1838 fein Leben gefristet.

Hetic behandelte mannigfaltige Stoffe aus ber antiken Sage unb Geschichte, bem 
Alten unb Bleuen Testament unb ber christlichen Legende, ber nordischen ainthologie 
unb ber deutschen Dichtung. Hhnlic wie Füger hatte er eine Borliebe für Segen- 
stäube aus ber römischen Geschichte unb fanb hiemit, solange ber Empiregeschmac vor- 
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hielt, den größten Beifall, um später ganz verworfen zu werben. Bei richtiger Seichnung 
unb blühendem Kolorit waltet in feinen Geschichtsbildern weber bie Energie ber Sebens: 
äuszerung wie bei David, noc die von Wächter unb Schic erreichte Eiefe ber Beseelung.

Dauernden Beifall trugen ihm seine mitunter idealisierten, aber dennoc ähnlichen 
unb mit feinstem Farbensinn ausgeführten Bildnisse ein, welche Schlösser unb Privat- 
Wohnungen heutenoc zieren.
Im Bildnis hat eben ber 
echte Künstler „die starten 
Wurzeln feiner Kraft", in 
ber prägnanten Darstellung 
des Persönlichen sann sic 
ber jeweilige Zeitgeschmack 
von seiner erfreulichsten Seite 
zeigen. Dortrefflic ist das 
in jüngeren Jahren, viel- 
leicht bei ber ersten Rom- 
fahrt gemalte Selbstbild- 
nis von Hetsc in unserer 
Staatsgalerie: in flott über- 
geworfenem Mantel unb 
weichem Künstlerhut steht er 
an bas mit Flachreliefs ge- 
schmückte Postament einer 
antiken Base gelernt — eine 
Erscheinung von schwung- 
vollem Idealismus. Fast 
mobernen Realismus atmet 
bagegen bas bald nac 1790 
mit kräftigem pinsel gemalte 
großze Samilienbild bes 
Hofarchitekten Hauptmann 
Fischer: vor ben behag- 
lic dasitzenden Eltern steht 
bas Söhnchen, eine zweite 
Sruppe bilben am Klavier

Der Hofmaler Fetsc
Selbstporträt im Museum der bildenden Künste zu Stuttgart

bie drei blühenden Sölter.
Fischer unb feine Frau finb von Hetsc auc einzeln porträtiert worben. Soethe, ber feine 
Bildnisse überhaupt „sehr gut unb lebhaft" finbet, sah in bes Meisters Wohnhaus, 
Sartenstrasze 42, beffen Samilienbild in ganzen, lebensgroßen Figuren; befonbers seine 
eigene fei höchst wahr unb natürlich. Anziehend ist ferner ein geistvolles Jugendbildnis 
bes Kunftfreunbes Heinrich Kapp', ber 1783 in Paris mit Hetsc Freundschaft schloß. 
Ihn hat ber Meister bann nochmals gemalt, außerdem feine Frau, feine Südwester unb 
bereu Mann, ben Geheimen Hofrat Schwab (1743—1821), ben Pater bes Dichters. 
Weitere, größtenteils erst im 19. Jahrhundert entftanbene Bildnisse von Hetic — auf 
ben Porträtausstellungen von 1881 unb 1903 waren im ganzen über 40 zu sehen 
finb hier nicht aufzuzählen. — Sein Sohn Gustav Friedrich Hetic (1788—1864) hat 
als ausgezeichneter Baumeister in Dänemark ben Künstlernamen fortgepflanzt.

Als Porträtist war auc Jakob Friedrich Weckherlin (1761—1815) beliebt, Sohn 
eines Zinngieszers in Arach, aus demselben weitverzweigten Seschlecht, welchem Schillers 
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jung verstorbener Freund und der bekannte Publizist angehörten. Karlsschüler 1772— 1785, 
bekam er mehrere Preise im Aalen, später eine Reiseunterstützung von 75 Sulden. 3m 
Jahr 1791 hielt er sic in Aeuburg an der Donau auf, lebte aber sonst in Stuttgart 
und verdiente sic durch Bildnismalerei fein Brot. Auf der Ausstellung von 1881 sah 
man mehrere Ölbilder von seiner Hand, so den jungen Rudolf Zumsteeg (1760— 1812) als 
Hofmusikus 112) und beffen Frau, geb. Andreä, auc Seorg Friedrich Säger (1714—1787), 
Physikus in Kür fingen, Stammvater einer in Stuttgart und im Ausland hochangesehenen 
Familie. — Johann Gottlieb Schweppe (1763—1809) von Stuttgart, welcher in der 
Karlsschule 1783 die Kupferstecherei erlernen sollte, widmete sic bald ganz dem Miniatur- 
malen. Halbem er sic um 1790 auf Keifen gebildet, würbe er 1803 Hofmaler. Ein 
Bildnis von ihm bat Hetsc gemalt.

Wenig Spuren haben ein paar andere, nicht unbegabte Alalerzöglinge hinterlassen: 
Sottfried Siettang, geboren in Vaihingen 1760, Akademis \ccOf würbe bis 1780 
mit mehreren Slalpreifcn bedacht, bann gleich in Hohenheim verwenbet, 1785 auf Reisen 
entlassen. Er hielt sich 1788 wieder in Stuttgart auf, war aber schon 1790 in Paris, 
wo er noch 1809 als Maler gelebt haben soll. Semälbe von ihm kennen wir nicht. 
Der andere ist Karl Gottlieb Schwei fort von Ludwigsburg, 1 5 jährig in die Akademie 
ausgenommen 1787, zuerst Kupferstecher, bann Maler „für bas Baubedürfnis", was von 
ihm unb ben Seinigen als unwürdig empfunden würbe. Deshalb unb wegen Freiheits- 
beraubung entwich er nac dem Vorgang I. A. Kochs im Jahr 1792. Er scheint jung 
gestorben zu sein. Don ihm sah Wintterlin in Privatbesit ein weibliches Brustbild unb 
ein Kinderbild von lebhafter, frischer Auffassung, „im Kolorit an Hetsc erinnernd".113)

Um 1790 lebten noc folgende im Lande geborene Alaler 114) : Eger von Murrhardt, 
ehemals Hofmaler in Hejjen-Darmstadt; der taubstumme Öchslin von Stengen, Porträt- 
maler in Stuttgart; b’Urgent der Jüngere, Emailmaler in Paris; Sanger von Stuttgart, 
Theatermaler auf Reisen; der Stuttgarter Münnich, Theatermaler in Paris, wohl 
identisch mit Mönch, der um 1808 die Dekorationen des Theaters der Euilerien aus- 
führte; ein Autodidakt Schuckart aus Stuttgart, auf Reisen, „will sic in Tübingen 
niederlassen" ; Alehlin, Kunstmaler von Tübingen, in Lyon; Walter aus Stuttgart, Kunst- 
maler in Paris.

Zu den erfreulichsten Erscheinungen im schwäbischen Kunftleben jener Tage gehört 
bie Malerin Ludovike Simanowiß, geboren in Schorndorf am 21. Februar 1759 
als Cochter des Regimentfeldscherers Jeremias Friedrich Reichenbach, hre Schulzeit 
verlebte sie in Ludwigsburg, wo ihre Familie mit der Schillerschen viel verkehrte; sie 
wurde eine Freundin von Christophine, wie ihr Bruder, der spätere Bibliothekar, zu 
Schillers Jugendfreunden zählte. Hierauf von einem Oheim, dem Leibchirurgen Johann 
Friedric Reichenbac in Stuttgart, ausgenommen unb von Suibal in bie Malerei ein- 
geleitet, bürste sie seit etwa 1786, obwohl bereits mit einem Freunde Schubarts, bem 
Leutnant Franz Simanowiz, verlobt, mit herzoglicher Unterstützung ihre Studien in 
Paris bei bem trefflichen Miniaturmaler Antoine Destier (1740—1810) fortsetzen. Wahr- 
scheinlic schon im Oktober 1788 muszte sie Paris vorläufig verlassen, um in Aiont- 
béliarb Herzog Friedrich Eugen unb dessen Familie zu malen. Heimgekehrt vermählte 
sie sic um 1790 in Ludwigsburg, reifte aber 1791, um ihre Ausbildung zu vollenden, 
nochmals nach der französischen Metropole. Allein für friedliches Kunstschaffen war 
bort halb kein Boden mehr. Der überhandnehmenden Anarchie mit Lebensgefahr ent- 
rönnen, kam sie von der Kormanbie über Straßburg 1793 nach Ludwigsburg zurück. 
Hier harrte ihrer eine hohe Aufgabe: Schiller, auf Besuc in der Heimat, saßz ihr 
zu einem nahezu lebensgroßen Kniestück in Öl. Es kommt zwar bem einige Sahre vorher 
gemalten Brustbild von Sraf an geistigem Husbrucf nicht ganz gleich, spiegelt aber 
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dafür die glückliche Stimmung wider, welche den jungen Familienvater in der Heimatluft, 
im Verkehr mit den Seinigen und mit alten Freunden beseelte (S. 429). Im Jahr 1794 
malte Ludovike als Segenstück Schillers Frau, „um dieselbe Zeit balblebcnsgro^e Brust- 
bilder in Öl von feinen Eltern und Christophine, sowie zwei Aliniaturbrustbildchen, 
Skizzen in Deckfarben von feinen jüngeren Schwestern Luise und Alanette". 115)

Ludovike hatte bald Selegenheit, sic auc als wackere Frau zu bewähren. Im 
Jahr 1798 nac Stuttgart versetzt, mußte sic Simanowiz infolge eines Schlaganfalls in 
den Ruhestand begeben. Die kleine Pension ergänzte sie durch Bildnismalen und Zeichen- 
unterricht für junge Mädchen und pflegte den Satten, mit dem sie um 1812 wieder nach 
Ludwigsburg zog, jahrzehntelang aufopfernd. Wenige Monate nac ihm schied auc sie 
am 2. September 1827 dahin, „eine Frau von gellem Verstand und reichem Semüt".

Ihre Bildnisse sind nac einem Jahrhundert noc geschätzt, insbesondere Frauen- 
porträts, barunter ihr eigenes unb bas ber Frau Legationsrat Pistorius, geb. Seuerlein 
(1776— 1816), ber Rutter von Ludwig Urlaubs Frau, als ganz junges Rädchen. 3n 
ber Staatsgalerie aber ist ber Künstlerin bie Ehre widerfahren, ba^ unter einer Auslese 
schwäbischer Klassizisten auc ihr in Paris wohl 1791 gemaltes Brustbild Eberhard 
Wächters, mit steifem Hut unb Revolutionskokarde, Aufnahme fanb.

Dor bem jüngeren Alachwuchs aus ber Karlsschule möchte ic noc drei Maler 
einreihen, bie irrtümlich mit ihr in Verbindung gebracht worben sind; allerdings bat 
bei ber Berufswahl bes einen Suibal, bes zweiten ber Herzog selbst eingegriffen.

Der Historien- unb Miniaturmaler Joseph Alikolaus Perour von Ludwigsburg 
(1769—1849) empfing bie erste Anleitung in ber Kunst bis ins 16. Lebensjahr noc 
von Suibal, war aber niemals Karlsschüler. Er verheiratete sic 1795 nac Frankfurt, 
bas ihn von 1806 an bauernb fefthielt. Während ber Kriegsunruhen in Lübeck weilend, 
würbe er Overbecks erster Lehrer in ber Malerei; bas war, so meint einmal Klemens 
Brentano, „fein bester Schwabenstreich". 116)

Mehr Talent befaß ber Landschafts- unb Senremaler, auch Radierer Jakob 
Sauermann (1773—1843) aus Offingen bei Cannstatt Hoch blutjung als Steinhauer 
beim Bauwesen in Hohenheim verwendet, versucht er sic aus innerem Drang im Land- 
schaftszeichnen. Bon bem Kammerherrn v. Böhnen auf ihn aufmerksam gemacht, habe 
ber Herzog für seine Ausbildung gesorgt; von einem dreijährigen Stubium in der Karls- 
schule finbet sic jedoc nichts in den Schülerlisten unb Akten. Um 1793 zog ihn ber 
Heilbronner Kunftfreunb Karl Lang an sich; für ihn skizzierte er in ber Schweiz Land- 
schaften unb lieferte Zeichnungen zu bein bei Scheffauer erwähnten Kupferwerf. Aac 
Langs Banferott ließz sich Sauermann in Österreich nieder. Durc feine meist in Wasser* 
färben ausgeführten Sebirgslandschaften erwarb er fid) solchen Ruf, ba^ er Mitglied 
ber Wiener Kunftatabemie unb Kammermaler bes Erzherzogs Johann würbe. 3n 
Schwaben hinterließ er ein freundliches Andenken, zumal bei feinen Kunftgenoffen 
Seyffer und Wächter. Ein Bruftbilb Scheffauers in Sepia in Privatbesit ist bezeichnet: 
„3. Sauermann del. 1797".

In Stuttgart, aber nicht in ber Akademie, wie behauptet wirb, lernte auc ber 
als Schwiegersohn von Unton Sraff bekannte Landschaftsmaler Ludwig Kaag aus 
Pforzheim (1776—1810), bevor er sic in Dresden niederliesz. —

Der erste Karlsschüler, welcher in ber Malerei einem klassischen Sbeal anhing, war 
der Historienmaler Eberhard Wächter (1762—1852), geboren in Balingen aus einer 
hochangefehenen Beamtenfamilie. Eine tiefgründige Alatur, bie vor ber Laufbahn eines 
Aktenmenschen zurückschreckte, hatte er bie Seinigen unb sogar ben Herzog gegen sich, 
als er fein Leben ber Kunst weihte. Die Freude am Zeichnen unb Malen, welche ber 
Elfjährige in bie Akademie mitbrachte, würbe eine Reihe von Jahren durc erzwungene 
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kameralistische Studien unterdrückt, bis, nac Petersens Zeugnis, durc Suibals Decken- 
gemälde im Speis es aal „die feurige Lust zu r Malerei" unwiderstehlich zum Durchbruch 
kam. Im Sahre 1779 noc als Kameralift mit einem Zeichenpreis bedacht, erscheint 
er erst im Herbst 1781 unter den Künstlern, wirb aber schon am 2. Januar 1784 un- 
gnädig entlassen. Zu spät in die Dorschule ber echten Kunst, eine sichere Zeichentechnit 
eingeleitet, brachte er es bei Harper, an den er sic vorwiegend hielt, überhaupt noc 
nicht zum Malen.

Zu Mannheim in ber kurfürstlichen Galerie unb namentlich im Antikensaal auf 
eigene Saust nac Vervollkommnung ringenb, würbe Wächter im April 1785 von Sotthard 
Müler unb Cotta nac Paris mitgenommen. Erft bort gelang cs ihm, unter ber An- 
leitung des Historienmalers Jean Baptiste Regnault (1754—1820), zugleich eines vor- 
trefflichen Zeichners, bas Versäumte langsam nachzuholen. Wie seine Landsmännin 
Simanowiz zwangen auc ihn bic Ereignisse des Jahres 1793, in die Heimat zurück- 
zukehren. Allein ba war nicht feines Bleibens. Über Florenz, wo ihn bic Präraffaeliten 
anzogen, pilgerte er nac Rom. 3m Umgang mit Carstens, Koc unb anderen echten 
Klasjizisten ist Wächter in seiner Art, bas antike Bdeal mit bem christlichen verschmelzend, 
ein Erneuerer ber Kunst geworben. Nit einer trefflichen Römerin, bic ihn zum Slaubens- 
wechsel veranlasste, 1796 fürs Leben verbunden, schuf er ein liebliches Eritlingsbild: 
Das Jesuskind auf einem Lamm zwischen Maria unb ber heiligen Unna, im Hintergrund 
eilt bic heilige Elisabeth mit bem kleinen Johannes herbei. Welc grandiosen Segenjat 
zu dieser Szene bilbet bie schon 1797 entftanbene Zeichnung zu bem in feiner gerben 
Srößze ergreifenden Hauptwerk bes Meisters: Hiob unb feine Freunde.

Wächter Eos war Entsagen, im Leben unb in der Kunst: seine nie verschmerzte 
Verdrängung aus Rom durc bie Franzosen 1798, bann bis 1808 ein kümmerliches Sort- 
kommen in Wien, wo ihm indessen ein Kreis schwäbischer Kunftgenoffen bas Dasein 
freundlicher gestaltete; endlich bas Stranden bes „armen Malers" in Stuttgart unb ein 
langer stiller Lebensabend. In ber Farbenkuns blieb ihm bei vielseitigem Streben unb 
tiefem Empfinden bic technische Vollendung versagt.

Sanz anders geartet war ber Ciroler I of eph Unton Koch (1768 1839), einer 
ber interessantesten Karlsschüler, ein Künstler, ber den grössten Teil feines Lebens von 
1796 an in Rom zugebracht und bic „heroische Landschaft" mit neuem Sehalt erfüllt hat. 
Als Sohn eines Zitronenhändlers von Lermoos kam er in Obergibeln, Pfarrei Elbingeralp, 
im obersten Sechtal zur Welt, unb sehr früh offenbarte sic feine Begabung. Eine naive 
Kunftprobe bes fünfzehnjährigen Hirtenjungen bewog ben Augsburger Weihbischof Am- 
gelber, ber zur Firmung ins Lechtal gekommen war, sic feiner anzunehmen. Da er im 
Seminar zu Dillingen wenig Aeigung zum geistlichen Beruf verriet, gestattete ihm fein 
Gönner, sic ber Kunst zu widmen, zuerst bei dem Bildhauer Sgnaz Ingerl in Augs- 
burg. Dann soll Jakob Mettenleiter ben Weihbischof veranlasst haben, ben Jüngling 
ber Karlsschule zu übergeben. Um bic Mitte des Sahres 1785 unentgeltlich ausgenommen, 
soll er anfangs als Aufwärter verwenbet worben fein. Hierauf zum Kupferstecher be- 
stimmt, erzwang er durch sein Talent bic Zuteilung zur Nialerschule. Allein ba er gleich 
anderen öfters zu dekorativen Arbeiten nac Hohenheim kommandiert wurde, blieb ihm, 
wie er später flagt, faum bic Hälfte der Zeit zum Erlernen der Kunst, bie er sehr 
ernst nahm. Zeitlebens ist ihm diese mangelhafte Ausbildung nachgegangen. Überhaupt 
fanb er in der jchulmäszigen Kunftübung ber Pseudoklassizisten zuviel Verschrobenes unb 
zuwenig Aatur. Zudem vertrug ber Sohn ber Berge bic pedantische Treffur in der 
Akademie noc weniger als einst ein Schiller. Sein Freund Christoph Heinrich Pfaj, 
eine der sterben ber Karlsschule, schreibt über ihn: „Er war durc unb durch Ciroler, 
nac Physiognomie unb Gemütsart, offen, luftig, bieder, aber nicht ohne Derbheit.
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Auflehnung gegen den Zwang führte zu Karzerstrafen und zu aiszhandlungen von feiten 
des Aufsichtopersonals. Öl ins Feuer gosz die französische Revolution. Das Erscheinen 
vornehmer Emigranten veranlaszte freiheitstrunkene Karlsschüler, die Abschaffung des 
Adels durch die Nationalversammlung, wozu Koc zahlreiche Wappen malte, auf einer 
Redoute aufzuführen; auf einer andern lies ein von Koc unter Beihilfe Danneckers 
verfertigter Kronos revolutionäre Inschriften aus feiner Urne fallen. Koch, der sic 
auc sonst durch originelle Spottbilder mißliebig gemacht hatte, kam in Antersuchungs-

Joseph Anton Koc am Scheidewege 
Aus Kochs Stizzenbuc einer serienreife

haft, würbe aber von Pfaff aus dem Karzer befreit und von dessen nachmaligem Schwager 
Karl Jäger (+ als Leibmedikus 1828) verborgen gehalten, bis am 6. Dezember 1791 
feine Flucht aus Stuttgart gelang.

Dom 5. Dezember 1791 batiert ein langes Abschiedsschreiben: „An meine ehemaligen 
Dorgesetzten", worin es unter anberem heiszt: „Ic würbe gewiß alle meine Seelenkräfte 
vor ben Dienst des Herzogs in Thätigkeit gesetzt haben, wenn man mir nicht bie Bildung 
bcrfelbcn aufs äußerste erschwert hätte . . . Man wollte mic nicht zu einem Künstler 
bilden, sondern einen bloßen Handwerker aus mir machen . . . Chordecken, Arabesken 
unb Eheatergeschmiere gehören nicht in bas Gebieth ber schönen Künste." So müsse er 
benn jetzt „in nächtlicher Ungewißheit schwärmen, bis er ein glückliches Eyland erreiche". 
Bald barauf fanbte er aus Straßburg, wohin ihn fein rasc verrauschender Enthusiasmus 
für bie Revolution gelotst hatte, feinen akademischen Zopf nac Stuttgart.

Es ist nicht zu leugnen, baß bie Karlsschule in mehr als einer Hinsicht nicht mehr 
auf ber Höhe ber Zeit stand. Huf dem Gebiete ber schönen Künste waren wenigstens 
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die Lehrer der Malerei noc zu sehr in den Traditionen des italienischen Eklektizismus 
und des französischen Klassizismus befangen, um dem in immer klareren Umrissen auf- 
steigenden Ideal antiker Schlichtheit und Srößze verständnisvoll entgegenzukommen.

Eine grosze, teilweise in Farben gesetzte Handzeichnung Kochs im K. Kupferstich- 
kabinett enthält eine grimmige Satire auf den Anteroffiziersgeis und Miszbrauc der 
Kunst in der Karlsschule. — Aufs eindringlichste tritt uns der Feuergeis und bas Kunst- 
ibeal bes jungen Malers entgegen in bem mit Bildern in Tusche unb Sonate illustrierten, 
leider nicht vollständig erhaltenen Sageb uc einer Serienreife, die ihn, wahrschein- 
lic im Jahr 1791, vom 26. April bis 3. Alai in Begleitung eines Freundes bis an 
den Rheinfall führte. Der Text ist seine blosse Aneinanderreihung von Alotizen: voll- 
strömend erhebt sic bie Darstellung stellenweise zu dithyrambischem Schwung; bie Bebaf* 
tion hat ihm Freund Pfaff besorgt. Bebenher wird bas üppige Leben in ben reichen 
Abteien Zwiefalten unb Salem, wo ben stürmischen Wanderern Wissenschaft unb Kunst 
nichts zu taugen schienen, in Wort unb Bild gegeiszelt; nicht einmal bie berühmte Alabaster- 
dekoration in ber Kirche zu Salem findet Snade vor ihren Augen. Aloc einschneidender 
ist bie Auseinandersetzung mit bem selbstherrlichen, bie Batur nicht achtenden akademischen 
Bianierismus, ber als Beherrscher bes Parnasses über Selb unb Ehren allein verfüge. 
Hierher gehört das Bild: Koch am Schei bewege zwischen Kunst unb Blobe. Einer 
ibealen Frauengestalt in antiker Sewandung mit bem Wahlspruc Imitatio — Alatur- 
nachahmung — sehnsüchtig zugekehrt steht ber junge Mialer ba, aber ihn hält noc an 
einer Sessel ein grotesk scheusäliges Zwittergebilde, bie falsche Kunst, bie sich mit bem 
Schlagwort Compositio brüstet. In ihrem winzigen Schleppträger hat man Suibal er- 
bliesen wollen.117) Doc abgesehen bavon, ba^ dieser bei Kochs Erscheinen in Stutt
gart nicht mehr lebte, wäre es ungerecht gewesen, Srundsätze, denen er selbst huldigte, 
gegen ihn auszuspielen. Denn Koch läszt die Biobefunft sagen: „c brauche feine ge- 
bildeten Seelenfräfte, bie schönen Wissenschaften nebst allem, was man Theorie heiszt, 
braucht ber Künstler nicht zu seinem Fach." Die Satire war nicht gegen eine Person, 
fonbern gegen ein im Veralten begriffenes System gerichtet. —

Bur noch kurz erwähnen will ich solche Mialerzöglinge, welche bei ber Aufhebung 
ber Karlsschule faum erwachsen waren. So ber 1787 eingetretene Tübinger Christian 
Friedric Sues (1772—1836), ein Schüler von Harper unb Hetich, zuletzt langjähriger 
Professor an ber Bürnberger Kunstschule, Historien-, Senre- unb Porträtmaler. Serner 
ber Soldatenjohn Johann Baptist Seele (1774—1814) aus Nieszkirch, Akademis 
1789—1792, wo er wegen schlechter Aufführung auf Wunic feiner Landesherrin, ber 
Fürstin von Fürstenberg, aus bem Karger heimgeschickt würbe. Zwölf Sahre später 
berief Kurfürst Friedrich ihn, ber sic inzwischen in Solbatenbilbern unb Porträts er- 
probt hatte, als Hofmaler nach Stuttgart, wo biefer Realist in ber Kunst unb Zyniker 
im Leben zum Miszvergnügen ber eblere Ziele verfolgenden einheimischen Meister sic bis 
zu feinem frühen Code ber Suns bes Herrschers erfreute, dessen vorzüglichstes porträt 
von seiner Hand stammt. In früherer Zeit entstauben Bildnisse bes Dichters Sotthold 
Stäublin (+ 1796) unb Scheffauers.

Don ben Stabtftubierenben finb ausser bem Mlalersohn Gottlob Wilhelm Nlorif 
(1771—1857), einem Porträtisten, ber mit troefeuern Bortrag eine ungemeine Batur; 
treue verbanb, unb Karl Friedric Seubert (1780— 1859), ber faum zum Malen kommend 
sic als Zeichenlehrer verbleut machte, noch zwei weitere Stuttgarter zu nennen. Ein- 
mal Christian FerdinandHartmann (1774—1842), Akademis 1786, von 1794— 1797 
in Italien, in Dresden 1810 Professor, bann Direktor ber Akademie, ein fixier Klaffigift. 
— Endlich ber begabteste von allen durc bie Akademie gegangenen Mialern, Christian 
Sottlieb Schics (1776—1812). Seit 1787 bie Karlsschule besuchend, schloß er sich 
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weniger an Hetsc als an den geistesverwandten Dannecker an. Von den Einflüssen, die 
von 1798—1802 in Davids Atelier zu Paris auf ihn wirkten, hat er sic in Rom be- 
freit und zu einem gemütvollen Idealismus, dem doc ein dramatischer Aero nicht fehlte, 
durchgerungen. Mitten in der Bahn des Ruhmes von schwerer Krankheit befallen, 
sollte er die ersehnte Heimat nur wiedersehen, um zu sterben. In feinem furzen Dasein 
war es ihm vergönnt gewesen, die durch Carstens heraufgeführte Morgenröte in der 
Malerei zum lichten Sag zu steigern.

* *

Gotthard Müller und dir Stuttgarter Rupkeritechrranftalt
Eine Kunst, die in Württemberg erst im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts ernst- 

lic betrieben und zugleich auf ganz neue Grundlagen gestellt wurde, war das Kupfer 
stechen. Schon schickte sic die reich ausgeftattete Offizin eines Christian von alechel 
(1737—1815) in Sasel an, den Augsburger Kunstverlag lahmzulegen, da würbe in 
Stuttgart ber Chalkographie eine denkwürdige Heimstätte bereitet. Hatten auf andern 
Gebieten Fremde im Lande ben Son angegeben unb erst unter ihrer Leitung Sandes- 
tinber die Sannen echten Künstlertums beschritten, so fanb sic für diesen am spätesten 
aufblühenden Kunjtzweig als treibende Kraft ein im Ausland geschulter Württemberger.

Johann Sotthard Müller118) erblicfte in bem faum eine Stunbe von Hohen- 
heim entfernten Filderort Bernhausen als Sohn bes Schultheiszen am 4. Mai 17 47 bas 
Licht ber Welt. Als Zögling eines verwanbten Geistlichen in Latein unb Sriechisc 
eingeführt, besuchte ber Knabe vom vierzehnten Jahr an bas Symnajium in Stuttgart. 
Aac feinen eigenen Worten war es ber geistliche Beruf, zu bem er, wie später bei 
jugendliche Schiller, „eine vorzügliche Neigung fühlte".

Aber auc in sein Schicksal griff ber Landesherr ein. Sei Müller, ber seit 1761 
täglich eine Stunbe am Freihandzeichnen in ber Académie des arts teilnahm, zeigte 
sic eine so großsze natürliche Anlage zu ben bilbenben Künsten, daß er gleich im ersten 
Jahr einen preis erhielt unb bas scharfe Auge bes Herzogs auf sic lenste. Schon 
im Segriff, in bas theologische Stift nac Tübingen abzugehen, entschied er sich auf 
ben dringenden Wunsch bes Fürsten für die Kunst unb trat am 4. September 1764 mit 
einem jährlichen Stipendium von 100 Gulden zugleich bei La Suepière unb Suibal als 
Schüler ein. Die Baukunst scheint ihn nicht lange gefesselt zu haben; bagegen kennen 
wir von ihm verschiedene Malversuche, meist Kopien nac Suibal, unb gezeichnete Bild- 
nisse feines Mitschülers Füger, Jommellis, Bühlers. 3m Jahr 1769 erhielt er ben ersten 
preis in ber Malerei. Da führte ber Herzog, bem es beifiel, auch bie Kupferstecherkunst 
in seinem Land einzubürgern, ben vorzüglichen Zeichner seiner endgültigen Bestimmung 
zu. Am 18. Juni 1770 würbe Müller mit einem jährlichen Stipendium von 400 Bulben 
auf einige Zeit nac Paris entfanbt. 3n biefer Hochschule für Kupferstecher war 
durc ben Deutschen Johann Seorg Wille (1715—1808), bem Schüler aus aller Welt 
zuströmten, ber Linienstic aufs höchste vervollkommnet worben mit bem Seftreben, bie 
Eigenart von Selbe, Pelzwert, Metall usw. täufchenb wiederzugeben — eine brillante 
Eechnit, bie nur Gefahr lief, Seist unb Beseelung in bie zweite Linie zu rücken. Müller, 
ber 1770—1776 an ber Académie St. Luc, bann an ber Académie royale sic im 
Zeichnen vervollkommnete, lernte bei Wille in überraschend kurzer Zeit ben Stichel, 
nebenbei auc bie Radiernadel führen unb eignete sich durch Kopieren nac Solutus unb 
Aanteuil bie „farbige" Stichtechnit an. Schon 1771 mit einem ersten eigenen Versuch 
nac Suibals Gemälde L’Innocence hervorgetreten , gab er 1773 in einem nach fran- 
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zösischem Original ausgeführten Stic »La Nymphe Erigone«, wo es galt, hell be- 
leuchtete Körperformen doc plastisch herauszuarbeiten, eine Probe beginnender Meister- 
schaft und widmete diese „erste Platte" feinem Herzog.

Aun wandte sic Alüller dem dankbaren porträtfad) zu. Rasc nacheinander er- 
erschienen 1775—1776 Porträtstiche von drei Akademikern, worauf er am 3 0. März 1776 
als Mitglied der Pariser Kunstakademie angenommen wurde. — Seinen auc als Mensch 

Gotthard Müller
Stic von Morace nac Friedrich Tischbein

hochgeschätzten Lehrer Wille, 
in dessen überaus geselligem 
Hause er viel Freundliches 
genoffen hatte, überraschte 
er noc im gleichen Jahre 
durc ein Kunstblatt nac 
dessen von Sreuze gemaltem 
Bildnis; in dies cm Stic 
verbindet sic Willes Eleganz 
mit einer seltenen Kraft und 
Wärme. Müllers eigene 
Erscheinung um jene Zeit ist 
uns in einem überaus an- 
sprechenden Bildnis von 
dem Schweizer Maler Kymli, 
den er in Paris zum Freund 
gewann, erhalten.

Durc vorteilhafte An- 
erbietungen des Königs von 
Frankreich nicht beirrt, kehrte 
der pflichtbewuszte Meister 
nun über Mannheim nac 
Stuttgart zurück und trat 
am 23. Kovember 1776 mit 
dem Eitel eines »premier 
graveur« und einem Sehalt 
von 1000 Bulben als Pro- 
feffor ber Kupferstecher- 
fünft in ben Verband ber 
Akademie ein. And im näch- 
ften Frühjahr vermählte er 
sic mit Charlotte Schnell, 

einem bildhübschen, aus bem durc schöngeistigen Verkehr bekannten Sasthof zum Adler 
stammenden Bürgermädchen. Seiber liegen ihn die hilfst raste, um die er sic vorsorglich 
in Paris bemüht hatte, im Stich, unb so fiel die Einrichtung einer Kupferstecherschule 
samt Kupferdruckerei mit ganzer Wucht auf feine Schultern. 3n ben nächsten Jahren 
ging vielleicht nur ein einziges kleines Kunstblatt, ber heilige Hieronymus, 1778 nac 
eigener Komposition für Lavater wirkungsvoll rabiert, aus seiner Meisterhand hervor. 
Doc könnte noc eine sehr seltene Radierung nac einem von Müller selbst gezeichneten 
Bildnis bes Bibliothekars Discher damals entstauben fein.

Trotz dieser Lähmung seines Kunstschaffens hat er 1779 einen durc ben Kunst- 
händler Artaria in Wien vermittelten Ruf an die Mailänder Akademie, wobei ihm die 
Bedingungen anheimgestellt waren, ausgeschlagen. 3m Lehramt hätte ber von ihm ge- 
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bildete Leybold ihn wohl ersetzen können. Ein glänzendes Einkommen mag ber Zauber 
der Heimat aufwiegen: für den Künstler als solchen lag in diesem Verzicht eine heroische 
Selbstverleugnung.

Dem Streben des Meisters, auc im Seschichtsbild feine Kunst zu erproben, wozu 
ihm Ställen die würdigsten Gegenstände geboten hätte, tarnen unsere Salerieverhält- 
nisse in feiner Weise entgegen. Verlorene Liebesmühe verschwendete er 1780—1782 an 
zwei faum der Aachbildung werte Bilder: Alexandre vainqueur de soi-méme, Alexander 
ber Srosze, ber feinem Hof- 
maler Apelles die schöne 
Kampaspe abtritt, nac 
einem Semälde des Rem- 
brandtschülers Covert Slinc 
(1615— 1660) im Palais 
Franziskas von Hohenheim 
unb Lot unb feine Töchter 
nac einem Aachtstück von 
Serard van Honthors (1590 
- 1656).

In Paris hatte Sott- 
hard Müller einen Freund 
gewonnen, ber uns haupt- 
sächlic als Urheber Müller- 
scher Familienbilder inter- 
effiert. Der aus Kurhessen 
ftammenben Künstlerfamilie 
Tischbein gehören brei her- 
vorragenbe Maler an, bie 
immer wieber verwechselt 
werben. Hier handelt es 
sic um Johann Friedrich 
August Tischbein. Geboren 
in Mastricht 1750, in bie Mal- 
tunst eingeführt von seinem 
Oheim Johann Heinrich 
Tischbein (1722—1789), Sa- 

La Tendre Mère
Stic von Gotthard Müller nac Friedrich Tischbein

leriebireftor in Kassel, fanb 
er an dem Fürsten von Walb? 
eck einen Sönner, ber ihm 
von 1772 bis 1779 bie Fortbildung in Frankreich unb Stalien ermöglichte. n Rom 
traf ihn sein Detter Wilhelm Tischbein (1751—1829), Soethes Freund, ber fein liebens? 
würdiges, weltmännisch-geselliges Wesen rühmt. Alac Deutschland zurückgekehrt, würbe 
Friedrich Hofmaler in Arolsen, war aber oft auf Reisen. So schuj er 1780 ein anmut- 
volles Pastellbild von Wüllers Frau unb Kind, bas durc Vervielfältigung weltbetannt 
geworben ist. Denn Wüller, ber auf einer Urlaubsreife in Paris im Suli 1781 durc 
ein tragisches Seschic bie blühende Lebensgefährtin verlor, verewigte sie zwei Jahre 
später in einem liebevoll ausgeführten Weifterftich nac jenem Bilde, den er »La Tendre 
Mère< betitelte. Um des Kindes willen hatte er 1782 mit Rosine Schott aus altwürttem? 
bergischer Beamtenfamilie eine zweite, glückliche Ehe geschlossen. Diese Srau, eine feine, 
schlanke Erscheinung unb ihn selbst hielt Freund Tischbein 1782 gleichfalls in Pastell fest;
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Müllers Porträt ward auc in Kupfer gestochen (1. o.). Er versuchte sic um jene Seit 
seinerseits in Pastell und Miniatur. Tischbein würbe 1800 nac Ofers Cod Direktor ber 
Leipziger Kunstakademie unb starb auf einer Reise in Heidelberg 1812. Er war fast aus- 
schlieszlic Porträtist. In erster Linie in zarter Pastellmalerei durch graziöse §rauenbilber 
berühmt, hat er in Öltechnit markantere Säue angeschlagen; ic erinnere an fein ge- 
winnenbes Wielandporträt unb bas pathetische Schillerbildnis in antiker Sewandung.

Mit Srankreic blieb Müller stets in Fühlung. Als bie junge Pariser Malerin 
Louise Elisabeth Digée-Lebrun (1755—1842) durch ein unter dem Kamen »chapeau 
de paille« bekanntes Selbstbildnis Aufsehen erregte, würbe bas Original von ihm nac 
eigener Zeichnung 1783—1785 in berückend malerischer Vortragsweise wiebergegeben: 
Kniestüc in pikantem Kostüm, in ber Hand bas Malzeug, bas Antlitz vom Strohhut 
beschattet. And im Jahr 1784 erhielt Müller durc ben französischen Minister Comte 
d’Angiviller, Generaldirektor ber Bauten unb Kunstanstalten, einen Antrag, ber ihn unter 
bie ersten Künstler seines Faches in Kuropa erhob: es galt, bas 1775 von Josephe Si- 
frèbc Duplessis (1725—1802) in Öl gemalte Bildnis Ludwigs XVI. in ganzer Figur 
im Krönungsornat durc einen Kupferstic zu verewigen. Ein Urlaub vom April 
bis September 1785 ermöglichte ihm, nac bem Semälde eine staunenswert vollendete, 
jetzt im Kabinett Tlüller im Museum der bildenden Künste aufbewahrte Handzeichnung 
zu schaffen, bie ihm für ben in Stuttgart auszuführenden Stic als Vorlage bienen 
sollte, nebenbei zeichnete er noc zwei allerliebste Kinderköpfe nac Sreuze. Den Rück- 
weg nahm er über Flandern, Holland, Düsseldorf, Arolsen unb Kassel. Die im Jahr 
1790 fertige platte, für welche er bie Hälfte des Honorars, 9000 Livres, im voraus 
erhalten hatte, überließ ihm Ludwig XVI. wegen ber überhandnehmenden Anruhen; 
er verkaufte sie nun an ben Kunsthändler Frauenholz in Aürnberg, dieser ließ einen 
pariser Drucker kommen, unb so erschien ber gro^e Stic des Krönungsbilbes erst nac 
bem tragischen Ende bes Königs 1793 mit ber Unterschrift: Louis Seize. II voulut le 
bonheur de sa nation et en devint la victime. Dem Segenstand entsprechend hatte 
Müller ben Hauptnachdruc auf bte malerische Stoffnachahmung gelegt. Soethe fanb 
bas Blatt bewunderungswürdig.

Anspruchslos gibt sic ber Meister in ben Porträts {loses Miendelssohns, 1787, 
unb bes Herrnhuter Bischofs A. S. Spangenberg, 1788. Lohnendere Hufgaben brachten 
bie 1790er Jahre. Der kunstbegeisterte Frauenholz unternahm 1793 bie Herausgabe einer 
Porträtgalerie, einerseits Gelehrte unb Staatsmänner, anderseits Künstler, wobei Müller 
unb dessen Schülern ber Löwenanteil zufiel. Vielleicht bas geistvollste Schillerbildnis 
ist bas von Sraff 1785 angefangene im Körnermuseum zu Dresden; leiber saß ber 
Schöpfer bes Don Carlos bem Maler zu wenig; erst 1791 legte dieser bie letzte Hand 
an. Unb nun schuf Müller 1793—1794, wo er ben Dichter öfters zu Gesicht besam, ein 
Kunstblatt, von bem Schiller selbst sagt, es fei „voll Kraft unb dabei doc voll Unmut 
unb Flüssigkeit". Es folgte 1795 bas Selbftbilbnis von Unton raff (1736—1813), 
beffen lebendige Züge mit dem feurigen Künftlerauge Müller in einer ber Radierung 
genäherten Eechnit trefflich wiebergab; 1798—1799 nac Friedrich Sifcbbein ber Koabjutor, 
spätere Kurfürst unb Primas Karl Theodor Freiherr von Salberg (1744—1817).

Endlich bot sic auch im Geschichtsbild eine lohnendere Vorlage: bie im nord- 
amerikanischen Befreiungskriege 1775 gelieferte Schlacht bei Bunt ers.Hill bei Boston 
war von dem amerikanischen Obersten John Crumbull (1756—1843), einem Schüler 
Benjamin Wests, in einem wirkungsvollen Gemälde dargestellt worben, bas 1788 in 
Stuttgart gezeigt würbe unb nac welchem Nlüller in zehnjähriger Arbeit 1798 fein 
zweites Fauptblatt bei A. E. Poggi in London erscheinen ließ. Da bas Bild an 
zeichnerischen Mängeln unb wegen ber roten Uniformen an allzugreller Färbung litt, 
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sann man sagen, der Kupferstecher habe in seiner ebenso gediegenen als malerisch wirk- 
famen Arbeit den Maler selbst übertroffen.

Inzwischen sah sic Müller in feiner Existenz bedroht. Infolge der Aufhebung 
der Karlsschule wurde ihm 1796 anheimgestellt, die Kupferstecheranstalt auf eigene Rech- 
nung im Akademiegebäude fortzuführen, 1797 aber entzog man ihm endgültig den Se- 
halt, obwohl er sic in einem promemoria gegen eine derartige Behandlung, die er „in 
seinem andern Staat ge- 
fürchtet hätte", verwahrte. 
Trotzdem hielt ihn eine ge- 
wisse Schwerfälligkeit ab, 
eben in jenen Jahren einem 
Ruf nac Berlin, bann einem 
noc vorteilhafteren nach 
Dresden Folge zu leisten; 
durch eine unbestimmte Aus- 
sicht, die ihm ber Erbprinz, 
ber spätere König Friedric 
eröffnete, ließ er sic zum 
Bleiben bewegen. Erst ein 
britter Antrag aus Wien 
verhalf ihm im Jahr 1802 
zu einem lebenslänglichen 
Gehalt von 1200 Gulden.

Damals war er im 
Begriff, mit ber Madonna 
della Sebia, von ber er in 
Paris eine Zeichnung aus- 
führte, zur Vervielfältigung 
von italienischen Meisterwer- 
fen überzugehen. Wir sönnen 
ihm hier auf dieses Gebiet 
nicht mehr folgen. In sein 
an Ehren reiches Leben warf 
bas tragische Schicksal zweier 
hochbegabter Söhne, bereu 
einer ihn in feiner eigenen 
Kunst überstrahlte, einen 
tiefen Schatten. And doc 

Schiller
Stic von Gotthard Müller nac dem Ölbild von Graf

sonnte er bei ber Säkularfeier bes Geburtstages Herzog Karls als rüstiger, lebensfroher 
Greis gefeiert werben; nur seine Sehkraft hatte die angreifenbe Berufsarbeit geschädigt. 
Zwei Sahre später, am 14. März 1830, schloß er feine müben Augen auf immer.

Don Gottharb Wüller bars man füglich sagen, er habe in seiner Art „den Besten 
seiner Zeit genug getan". Don Zeitgenossen, Schwaben wie Aichtschwaben, erntete er 
einmütige Anerkennung, ja unverholene Bewunberung. Der Göttinger Weiners versichert 
sogar, Wüllers Arbeiten seien in Frankreich unb England noc eifriger gesucht als in 
Deutschland. — Hochmoderne Kunstrichter, bie feine Wu^e haben, in ben Geist ber Zeiten 
einzudringen, ehren freilich im Kupferstecher nur noc ben frei schaffenden Künstler, 
also bie Radierung, sozusagen eine vereinfachte, auf Schwarz unb Weiß beschränkte 
Walerei; daneben wirb bie malerische Subjektivität der englischen Slächentechnit, bas 

Herzog Karl Don Württemberg 48
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Mezzotinto mit feinen mehr äuszerlichen Ejjekten auf den Schild erhoben. Den ganzen 
Sinienstich — gravure en taille douce — des 18. Jahrhunderts fertigt man mit ein 
paar Worten ab: das fei handwerksmäßszige Reproduktion, fein Kunstschaffen. Die 
Werkstätten der Männer, beren Stichel erstmals ganze ©alerten aller Welt vermittelt 
bat, sollen auf einer Linie stehen mit photographischen Anstalten ber Zleuzeit, welche 
mit mobernen Hilfsmitteln dasselbe tun. Allein in einem Stic ersten Ranges, ist reiches 
geistiges Leben. Es mühte doc seltsam zugehen, wenn ein nachfchaffenber Künstler, ber 
sich in ein jetzt vielleicht weniger gut erhaltenes Weifterwerf mehr als irgenb jemand 
vertieft hat, ihm nicht seinen Dollgehalt abgewonnen hätte, taffen wir also bem 
burch zeichnerische Sormendeherrschung hervorragenden Linienjtic wenigstens in jener 
Sphäre ber Malerei, wo die Schönheiten ber Zeichnung nicht burch Sichttontraite 
verschleiert finb, feinen geschichtlichen Wert als vornehm nachbildende Kunftweife un- 
geschmälert. — .

Gotthard Wüller hat Schule gemacht — dazu war er ja von Anfang an berufen. 
Seiber war es ihm babei nicht vergönnt, reine Kunstziele zu verfolgen. Den nach dem 
Willen bes Sandesherrn hatte die Kupferstecherschule eine umfassende „industrielle 3e- 
triebsanftalt zu fein, die burch den Absatz ihrer Erzeugnisse nicht nur die Kosten ber 
Befolbungen unb sonstigen Erfordernisse decken, sondern auch einen Dewin für. Die 
Atademietasse abwerfen sollte". 3n bem frei unb offen gelegenen Akademiegehäube 
beherbergte ber südöstliche Eckpavillon im mittleren Stoc nach ber. Hofseite Wüllers 
Werfftatt unb ein Lehrzimmer für Kupferstecher, nach außen hin zwei weitere unb ein 
Magazin; im Wanfarbenftocf würbe die Kuprerdruckerei eingerichtet.

£5traf sic gut, dasz ilüllers erster Jünger jener Seybold war, ber eine viel- 
feitige Vorbilbung genossen hatte unb ihm als trefflicher Zeichner an die Hand gehen 
sonnte. Joha nn Friedric Leybold, eines Bäckermeisters Schn, geboren in Stutts 
gart am 18. Juni 1755, erhielt schon als Knabe Zeichenunterricht von Adam Bauer, 
bann in ber Académie des arts unb, zusammen mit. Friedrich, von Sonnenschein auf ber 
Solitübe. Hm 23. April 1770 trat er in die bort gegründete Anstalt, vertauschte aber 
bie Stuttatortunft 1772 mit ber Malerei, von welcher er 1776 zum Kupferstechen über- 
ging. Seybold gewann auch Schiller als Freund unb soll beffen Bildnis in ber Akademie 
gemalt haben. Aac und nach mit 14 Preisen im Zeichnen, Walen, Modellieren unb 
Kupferstechen ausgezeichnet, warb er am 15. Dezember 1781 zum boftupferitecher er- 
nennt aber mit einem Sehalt von 300 Sulden abgefpeift, wogegen ber ganze Ertrag 
seiner Arbeit in bie Akademiekasse abfloh; seit 1785 bei 250 Sulden Gehalt bie Hälfte. 
Während Wüllers Abwesenheit in Paris 1781 unb 1785 war er beffen Stellvertreter. 
Sich selbst im Ausland fortzubilden, blieb ihm versagt. Dem schon 1782 Verheirateten 
bot bei rasch anwachsender Familie einen Nebenerwerb bie so beliebte Ainictur 
maleret, worin er halb als ber erste heimische Weister galt; Herzog Karl ließ sich 
wieberholt von ihm porträtieren. Hm 14. Oftober 1789 fand er als Professor für 
Zeichnen unb Walen an ber Karlsschule Anstellung, wobei man ihm von feinem tüint: 
tigen Arbeitserlös zwei Dritteile zubilligte. Da er aber bei ber Aufhebung ber Anstalt 
auf einen Interimsgehalt von 250 Sulden beschränkt würbe unb feine Ernennung zum 
Sachien-Koburgschen Hoftupferstecher 1797 sein Einkommen nicht verbessert $u haben 
scheint, lieh er sic 1798 dauernd in Wien nieber. Durc seine bebrängte Sage 311 
Sohnakbeiten genötigt, sonnte er sic trotz aller Begabung nicht unter die Weister ersten 
Ranges aufichwingen. Endlic im Jahr 1812 wurde für ihn, den Direktor Süger langst 
31 schätzen wuszte, bie Stelle eines f. f. Hofkupferstechers und Afabcmicprofeffors frei. 
Als entschiedener Klassizist brachte Leybold noch spät bie alülersche Kunftweife in ber 
Wiener Schule zu Ehren. Auc als Wenfch wegen seines freundlichen Wesens hochgeachtet. 
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lebte er bis zum 13. Alovember 1838. Seine malerische Begabung vererbte sic in ver- 
stärktem Maßze auf seinen ältesten Sohn.

Mit Leybold waren 1776 noc zwei Schüler bei Müller eingetreten. Ludwig Alecker 
(geb. 1756) brachte es zwar auc 1781 zum Hofkupferstecher, verdiente aber bann mehr 
als Zeichenlehrer fein Brot, 1786—1794 an ber Karlsschule, seit 1796 als Vorstand 
einer Privatschule für Freihandzeichnen im Akademiegebäude, endlich am Stuttgarter 
Symnasium. — Ein tüchtiger Künstler warb Christian Jakob Schlotterbec (1757 
bis 1811) von Böblingen. Ursprünglich für die Arzneikunde bestimmt, soll er den Herzog 
im Schönbuc durc Überreichung eines in 01 gemalten Hirsches nebst einer lateinischen 
Ansprache bewogen haben, ihn als Malerzögling in bie Akademie einzureihen; bas war 
1774. Bald in Schillers Kreis ausgenommen, stellte er biefen in ber Schüleruniform 
in einem Miniaturbildnis bar, „welches er später, als Schiller im Ausland feinen 
Dichterruf erhöht hatte, mehrmals, aber ohne Uniform, wiederholen musste." 119) Dom 
20. Dezember 1781 an bezog er als ausgelernter Kupferstecher ein Wartgeld von 
75 Sulden. Um 2c. November 1785 als Hofkupferstecher mit Leybold gleichgestellt, be- 
fasste er sich außerdem mit Pastellmalerei, „wozu ihm Tischbein bie angenehmste Auf- 
munterung gab". Schlotterbec machte einen Srund ausfindig, auf welchem die Pastell- 
färben fast so haltbar fein sollten als Ölfarben. Hm 19. Februar 1788 erhielt auch er 
einen Lehrauftrag an ber Kupferstecherschule. Alac ihrer Aufhebung vollends in Aot 
geraten, half sic ber Wackere mit einer Zeichenschule durch, bis er als Schloßkastellan 
in seiner Daterftabt einen Ruheposten erlangte.

Der nächste Zögling, Johann Christian Eckardt, geboren \c57 in Sauffen a. 2., 
fanb 1784 als ausgelernt in ber Kupferstecheranstalt Derwenbung, verliess aber Würt- 
temberg noch jung. Er arbeitete in Zürich für Lavater, in Düsseldorf, bann jahrzehnte- 
lang bis in bie 1830er Jahre in München. — Ziemlich grosse Erwartungen erweckte 
ber Stuttgarter Aifolaus Heideloff, ein 1761 geborener jüngerer Bruder bes 
Nalers. Akademis feit 1772, trat er 1778 von ber Bildhauerei in Müllers Schule 
über. 3m Sahr 1784 nach Paris beurlaubt, blieb ber weltgewandte junge Mann mit 
seiner Sage von 300 Sulden länger als vorgesehen war bort unb soll sich bei bem 
berühmten Bervic weitergebilbet haben. Auc durc feine am 19. Februar 1788 erfolgte 
Ernennung zum Lehrer an ber Karlsschule ließ er sic nicht festhalten, fonbern benützte 
einen am 25. Huguft 1788 erhaltenen sechswöchigen Urlaub nach Mainz, um „in 
schnödem Unbant" nach Paris zu entweichen, wo feiner Kunstfertigkeit reichere Beloh- 
nung winkte. Später trieb ihn bie Revolution nac London. Angeblich im Jahr 1815 
würbe er Direktor ber Gemäldegalerie im Haag; er lebte noch 1838.

Andere würben bereiten für den einträglichen Plan- unb Kartenstic geschult. So 
ber frühverftorbene Makarius Dal leis (1762—1790) aus Aindling in Oberbayern, 
1787 Hoffupferstecher. — Zu einer sehr geschätzten Kraft entwickelte sic ber Stuttgarter 
Gottlieb Friedrich Hb el (1763—1820); 1786 Hoftupferstecher, fanb er 1788 zugleich 
mit Schlotterbeck, Heidelof, Dalieis als Lehrer an ber Anstalt Derwenbung. Er 
blieb ihr treu, obwohl ihn Christian von Niechel, ber Besitzer jenes Konkurrenzunter- 
nehmens in Dafel, ber sich im Huguft 1789 persönlich in Stuttgart einfano, zu 
„debauchieren" suchte. Aac ber Wendung ber Dinge gleichwohl vielbeschäftigt, brachte 
es ber Kinderlose sogar zu einem ansehnlichen Vermögen; 1811 wirb er als Baus: 
besitzer aufgeführt.

Auc ein Huslänber, ber 1758 in Winterthur geborene Jakob Dieter, fam auf 
Sonnenscheins Betreiben nach Stuttgart, um sic 1778—1781 unter Buibal unb Müller 
im Zeichnen unb Kupferstechen auszubilden. Aac einem zweijährigen pariser Aufenthalt 
besuchte er 1784—1785 nochmals Nütlers Schule. Weitere Deifen führten ihn nac Berlin 
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unb Wien* 1791 soll er Mitglied der Akademie in Berlin geworben sein, wo er einige Sahre 
blieb Später taucht er in Kopenhagen auf. Er hatte mehr Salcut zum Miniatuemglen.

Um 1780, wo man nur 7 junge Maler zählte, stauben unter Wüllers Seitung 
8 Zöglinge. Von ihrer Anhänglichkeit zeugen Seburtstagsgratulationen mit getuschten 
allegorischen Titelblättern, überschwenglich im Stil der Zeit verfaßt, aber doch von] 
innerer Wärme belebt. Die Lehrzeit bis zur vollständigen Ausbildung, betrug nicht 
unter 5 Jahren. Zur Übung lieft Müller Heine Stiche von Soltzius, Edelint, Aanteuil, 
an benen'er selbst einst sic geübt hatte, topicren, vorzugsweise Bacchus mit bem jungen 
Saun nach Coltjius, ein Blatt mit kräftigen Kontrasten in Licht unb Schatten. Reine 
Scbülerarbciten finb auch noch die Ferzogsbilonisse, welche necket, Ekarbt, pdbelon 
17eS=7s: in Sattlers Bescictsivett, Ceybold unb Sclotterbee in bett wuittem. 

bergif^en YRlgetevosr.pist- ton Sdjülern fteUtc sich seit ber sitte bet IsDet Sabre ein 

Wilhelm Christian Kettertinus (1766—1803) aus Stuttgart ging nac öuibals sob 
von ber salerci zum Kupferstechen über. Er würbe eine populäre Sigur durch seinen 
«anbei mit einem aufgeblasenen jungen Offizier: Einen solchen Leutnant, rief er, will 
29 aus einem prahiitumpen ichynitzen. als ihn der Herzog beim Wort nahm, löste sich 
burdj Beetees troefene Bewertung: 3c müßte doch lachen, wenn er einen bciausbiadj , 
QUE“ in Wohlgefallen auf. Ketterlinus, 1790 zum Hoftuprerstecher befördert, liebelte 
in ber Beige bes Jahrhunderts nach St. Petersburg über, wo er 1799 nach Der 
bienst bcnjcWen Sitel erhielt unb vor seinem frühen Sob noc Witglieb ber Kunst»

August Sei) ff er aus

ofobepin."JLF"Stembc tam schon im zarten «»«von ” Schren Ernst storacc.in die 

peobemie ein in Aeapel 1768 geborener Sohn eines Kammerdieners des Süriten Kounitz; 
HuA et war anfangs für die Malerei bestimmt, wandte sic 1785 aber Wüllers Kuni 
w unb WIGEeIIEQ8 Toftupferstecher. 3m Jahr 1792 mit guten Empfehlungen nach 

'Italien beurlaubt, scheint her leicht und geschmackvoll Arbeitende nicht zurüicfgesebrt 3u 
Mn ba er in ^om, neapel, Sloten,, bann in Paris schöne Aufträge erhielt. Um 1808 

toclite,cE.t".zV!"MRKEP ÄKari SÄ Xe 3ö9Hn9e fdbftanbig. stiebti® 

Muauft Sepieer aus saurfen (1774—1845), Oppidaner von 1790 an, 1802 bis etwa 18O 
in Wien weitergebilbct, lehrte bann nac Stuttgart zurück, wo er 1822 die Snipeftion 
of K. Kupferfticbfammlung ibernatm. Seine vaterländischen Landschaften, grosse 

y unb Aquarelle, sind heute noc geschätzt. .
Tu mäßigen Seiftungen brachte es nitolaus Gottlieb Värenitecher, geboren in Sub» 

• " KM als Sohn bes Gargon de galerie. Miniaturmaler, erst mit 23 Shren 
wigsb! ruDfcrftcAerfchule, begab er siebt 1797 nac nürnberg, um für den Verlag von 
^rwcnbok eine YrEa! porke&R-ticse Heineren sormats zu fertigen.—tnanichnlic inë 
befstuttgarters Subwig §riebridj Autenriet (773—1857) Porträts in Eaichenbüichern

Voö Öen Württembergern, welche in diesem Zeitraume bei Mütter lernten 
tam einer sogar aus bem feinotichen Saget: Christian von siechets Reise, 3 ohom Notob 
somU-FEl aus Bafel, geboten 1764, in Stuttgart 1786—1788; seine weiteren Shickiale 
tenne ich nicht - serborragenoer war Johan Martin Reparatus 8rey aus "uvzac 

in Baden, geboren 1771.
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Mit vollem Recht konnte Müller nac der Aufhebung der Anstalt jagen: w3c 
habe mir angelegen sein lassen, meinen Beruf, dem Daterlande gute Künstler zu bilden, 
mit möglichster Ereue und Fleisz zu erfüllen. Auc habe ich den Unterricht fremder 
Künstler, die der Ruf des Kupferstecher-Znstituts hierherzog, zum Rutzen desselben mit 
Vergnügen übernommen."

Aoc ein Wort über die Stuttgarter Kupferdruckerei. Obgleich ganz gute Betriebe 
dieser Art fast nur in Paris und London anzutresfen waren, gelang es doc nach der 
Entlassung eines ersten, unzulänglichen Arbeiters eine tüchtige Kraft zu gewinnen in Pierre 
Francois Giblas aus Paris; durch wiederholte Zulagen bewogen blieb dieser wenigstens 
1780—1788. Sein anstelliger Lehrling Johann Christoph Friedrich Heudac aus Ser- 
lingen hätte ihn immerhin ersetzen sönnen, mußte aber 1791 wegen schlechter Haltung 
entlassen werben, worauf er ber Firma Frauenholz in Nürnberg gute Dienste leistete. 
In Stuttgart nahm man statt feiner einen gewissen Schweizer an. Sm Lauf ber eit 
erhielt bie Kupferdruckerei Aufträge aus Frankfurt, Berlin, Nürnberg, Amsterdam, 
ja sogar aus Paris unb London. Im Lande waren Kunden: Heerbrand unb Cotta 
in Tübingen, Dr. Gärtner in Calw. Im Selbstverlag ber Karlsschule erschienen Schu- 
barts poetische Werte unb mancherlei anbere schöngeistige unb wissenschaftliche Werfe 
mit Stichen aus ber Kupferdruckerei.

Ein um 1785 ausgegebenes „Verzeichnis ber in ber Buchdruckerei ber herzog- 
liehen Hohen Carls-Schule zu Stuttgart befindlichen Derlagsschriften unb Kupferstiche" 
sann für eine Übersicht als Srundlage bienen. Herabgehend bis zu kleinen Erzeug- 
niffen, wie die Denkmünzen auf bie Einweihung ber Hohen Karlsschule nebst den Sigillen 
ber Fakultäten, ferner Umrahmungen für Schattenrisse unb bie damals aufgekommenen 
Cafeleinladungs- unb Visiten Billetts mit verschiedenen Zeichnungen, enthält dieser Preis- 
furant doc keineswegs bie Gesamtproduktion. Manche Blätter, wie Hohenheim, scheinen 
nicht käuflich gewesen zu fein, anbere tarnen bis 1794 hinzu. Auc würben ja von 
den wertvollsten platten bie Abdrücke nicht in Stuttgart hergestellt.

Steigen wir von den mechanischen Arbeiten zu den künstlerischen auf. Balleis 
lieferte 1779 nach Hisels Zeichnung ben plan ber Akademie in ihren brei Stockwerken, 
nach I. £. Rot einen Srundrisz von Stuttgart 1780, nac Fischer einen Aufriß bes 
Schlosses Solitübe unb auf einem Blatt Srundrißz, Ansicht unb Längenschnitt bes 
Lorbeersaals; ferner nac Sroßz zwei Pläne von Göppingen vor unb nac bem Brand 
von 1782. Aac Zeichnungen von L. v. Böhnen stach 1782 2. Heideloi »Les plan- 
tages de Hohenheim«, Abel einen Übersichtsplan bes Schloszgutes Hohenheim. Abel 
machte sich befonbers verdient durc ben groszen, 1777 von Fischer aufgenommenen 
Topographischen plan ber Solitübe in drei Blättern, 1784; und durch den aus- 
führlichen plan von Stuttgart nach &. 8. Rot 1794; auc arbeitete er viel für 
wissenschaftliche Werte.

3m Porträtfach haben wir von Leybold ein ausdrucksvolles Bildnis Herzog 
Karls nac Schlotterbecks Gemälde, 1782 (f. o.); auszerdem stach er nac eigener Zeichnung 
eine Büste bes Kirchenratsdirektors Geheimrat Christian von Hochstetter (1707—1785) in 
einer Alische, unb eine ähnliche von Raphael Wengs, 1781. Von Schlotterbec stammen 
mehrere schöne Porträtstiche: Suibal nach Wellings Ölbild 1781 (f. o.), Harper nac 
Wabame Cherbusc 1783 (f. o.), ber Intendant Seeger (1740—1808) nac eigenem 
Semälde. Dann kleinere Arbeiten, wie Schubart (S. 550) als Eitelkupfer zu dessen 
Werten 1785, Johann Jakob Moser (1701—1785), „geweihet von bem 62 jährigen 
Sohn Friedric Karl v. Wofer", Patriotisches Archiv 1786. In derselben Zeitschrift 
1787 ber dänische Staatsminifter Ernst Sraf von Bernstorff (+ 1772). Endlich ein 
Porträt Lavaters, ber 1782 vom Rhein her durc Stuttgart kam; nach Meusel auc 



758 Achter Abschnitt.

Wieland und Soethe. — Recker verlegte sic auf Bildnisse aus dem Hause Württem
berg; barunter Herzog Karl als Reliefmedaillon in Punktmanier. Serner ist von 
ihm bas Bild bes Kammerpräsidenten Eberhard Sreiherrn v. Kniestedt (S. 160/161). — 
Kleine Porträtitiche haben wir auc von Ketterlinus: Friedrich Karl Fulda (1724—1788), 
Pfarrer und Sprachforscher, Eberhard Friedrich Freiherr von Semmingen (1726— 1791), 
Konsistorialpräsident, Dichter unb Kunstfreund, nac einer Zeichnung von Ph. 8. Loh- 
bauer (S. 417), Johann Friedric Smelin (1748—1804), Botaniker, Eulogius Schneider 
nac Lohbauer, Schiller nac Sraf. — Mehr als Saleriebild stach Eckardt 1780 bas 
Ludwigsburger Selbstporträt bes Kaiserlichen Hofmalers bc Aleytens (+ 1770). Kaiser 
Joseph II. (+ 1790) nac Kymli haben wir von Mlorace, der jic zuerst in dem Bildnis 
Schubarts nac Olenhainz (f. o.) als bebeutenber Porträtstecher zeigt; es warb 1791 
von Schweizer in der Akademie gedruckt, um später an Frauenholz überzugehen.

Nachbildungen freierer Kompositionen will ic nur so weit anführen, als die Ori- 
ginale mit Württemberg Fühlung haben. Schon erwähnt finb drei nac Zeichnungen 
p. Heidelofs von seinem Bruder Alikolaus ausgeführte Blätter. Dieser hat noc 1780 
bis 1782 vier Landschaften nac Harper radiert: Le Matin, Le Soir, Un coup de 
vent, Vue de Tivoli. Auc von Balleis gibt es Radierungen nac Harper, ferner 
6 Plätter aus „Deinach" nac Zeichnungen von Steinkopf unb bas Bonhöfersche Srab- 
mal in Schwäbijch-Hall 1781 (f. o.). — Aac Suibal stac Leybold zwei Plafonds: 
Assomption de la Vierge, 1781, unb Abfall bes Aestorius; Schlotterbec La Re- 
connaissance, 1780; Necker bas Deckenbild im Seeschloßz: Venus unb Adonis, 1781; 
Rieter einen schlafenden Amor. Hetschs Gemälde: Der Cod bes Konsuls Papirius 
nahm Seybold 1793 in Angrij, vollendete es aber erst in Wien. Schon 1784 hatte er 
ein Galeriebild in herzoglichem Besitz gestochen : La Charité, nac Paolo Mattei. Ketter- 
linus vervielfältigte aus der Ludwigsburger Galerie einen Buveur hollandais; Aiorace 
aus ber Galerie Abel in Stuttgart Le plaisir innocent 1788 unb Le nid soigné, 
beibe nac „Morillos". —

Schöne Kunstblätter steuerte bie Stuttgarter Schule zu ber Porträtgalerie von 
Srauenholz in Nürnberg bei: 3. 6. Müller selbst außer ben Bildnijjen von Schiller, 
Graf unb Dalberg noc Loder 1801; als Segenjtüc erschien 1802 Hufeland von 8- 
Müller, bem Sohn; Sotthard Müller nac 8. Eijchbein (f. o.) schon 1793 von 
Horace, von demselben Angelika Kauffmann nac Reynolds unb, in Neapel nac Agostino 
Zicodemo gestochen, Philipp Hackert; von Schlotterbec Zacharias Becker nac 8. Eijch- 
bein 1798 unb Christian Garve nac oraf 1801 , Ferdinand Kobell 1807; endlich von 
Bittheuser Scheffauer nac Seele 1800 (f. o.).

In ben großen, zu Paris herausgegebenen Saleriewerken: Galerie d’Orléans 
(1786—1808) unb Galerie de Florence (1789 j.), zu bereu Verstellung allent- 
halben bie auf französische Art gebilbeten Kupferstecher aufgeboten würben, ist bie 
güllerschule würbig vertreten mit Blättern von Leybold, Schlotterbec, Ketterlinus, 
Morace nac Raffael, Eizian, palma, porbenone, Parmeggianino, Baroccio, Albani, 
Itola. Das erst im 19. Jahrhundert begonnene Musée Francais kommt hier nicht 
mehr in Betracht. Wie bie genannten Meister in ber Kupferstecherkunst bes 18. Schr- 
hunderts, so nehmen in ber bes 19. spätere Schüler Sotthard Müllers einen ehrenvollen 
Rang ein: Zittheuser, Ulmer, Krüger unb allen voran fein nach bem Höchsten ringender 
Sohn Friedric Müller, ber unübertroffene Alachbildner ber Sixtinischen Aladonna.
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Sammirr und Dilettanten — Rüdiblidi unö Husblidi
Bei weitem nicht alle unter Herzog Karl vorgebildeten Künstler tonnten und 

wollten in Württemberg ihrem Beruf leben; über einen groben Seil Deutschlands, ja 
fast in ganz Europa traben sie den schwäbischen Warnen zu Ehren gebracht, in Paris 
und Rom, in London, insbesondere in der alten Kaijerstadt Wien. Aber neben vielen 
tüchtigen sind auc einige der ersten tro^ lockender Anerbietungen in der Heimat geblieben.

Das Stuttgart der 1790er Jahre war ein anderes als fünfzig Sahre früher. 
Zoc auffallender als die äussere Umgestaltung war die Sinnesänderung der besseren 
Gesellschaft. Unter dem Einflusz der Karlsschule hatte sic der enge Sejichtskreis er- 
weitert zu einer Art weltmännischer Bildung. Die Erben Suibals und feiner Senojsen, 
Männer wie Sotthard Nüller, Scheff auer, Dannecker, Hetsc und andere erfreuten sic 
als Künstler und Lehrer allgemeiner Hochachtung. Sie haben der Kunst eine würdige 
Stellung im öffentlichen Bewusztsein erstritten; sie wirkten nicht mehr in einer verständnis- 
losen Unweit, eine teilnehmende Gemeinde hatte sich ihnen angeschlojjen.

Die Entwicklung Stuttgarts als Kunststadt spiegelt sic in dem Aufkommen be- 
deutender privatfammlungen im leiten Drittel des 18. Jahrhunderts. Suibal 
war auc hierin vorangegangen. Sodann erwähnt Aicolai den kunstfreundlichen Biblio- 
thekar Discher als den Besitzer einer beträchtlichen Sammlung von guten Gemälden, 
insbesondere aber von zwei „Modellen" von Lejeune, Harpokrates und die Meditation. 
Es handelt sic wohl um Abgüsse (f. o.). Als „Kenner der Künste" galten auc der Regie- 
rungsfetretär K. 8. Seuerlein und der Rentkammererpeditionsrat, dann Hofrat 3. 8. Hart- 
mann (+ 1811). Bei diesem waren um 1790 verschiedene Gemälde, darunter eine Denus, 
zu sehen; bei Suibals Witwe einzelne Stücke von Andrea bei Sarto und Wengs; an- 
beres bei Harper, General Seorgii, Legationsrat Übel und Buchhalter Wajer in der 
Bailingschen Handlung. Kupferstichsammlungen befassen ausser ber durch bic grommannfehe 
bereicherten öffentlichen Bibliothek Direktor Ruof (f. u.), Regierungsrat v. Uytull, Hof- 
malcr Hetich, Hauptmann Wertamp, Leibmedikus Consbruch. Die Karlsfchule sammelte 
bie in ihr hergestellten Stiche. 3n Ludwigsburg waren, nachdem bie grosse Ricolaische 
Sammlung von Plänen und Prospekten — Ferdinand Friedric Ricolai, langjähriger 
Kommanbant ber württembergischen Artillerie, + als Kriegsminister in Ludwigsburg 
1814 — an bie öffentliche Bibliothek übergegangen, schöne Kupferstiche noc bei Obrist- 
leutnant v. Schell zu finden, bei Obristleutnant von Bilfinger Pläne unb Zeichnungen, 
auc solche aus bem Alachlaßz feines Oheims, bes Seheimrats. Weben ein paar plasti- 
scheu Kunstwerken besass eine Gemäldesammlung ber Pater Justinus Kerners, Ober- 
amtmann Regierungsrat Christoph Ludwig Kerner (+ 1799) in Ludwigsburg, feit 1795 
in Maulbronn. Es waren Landschaften von Harper, Historien, Seestücke, Blumen unb 
Eiere. Als schönstes Bild nennt Justinus eine lebensgrosse Darstellung bes eingeterterten, 
von feiner Tochter Pero ernährten Kimon. 120)

Eine stattliche Reihe von Kunfttabinetten fanb Goethe 1797 in Stuttgart vor. Der 
wertvollste Privatbesit an Gemälden war aus Paris burch ben württembergischen Le- 
gationsrat Konrabin Mbel (1750—1823) ins Land gekommen, „ber für sic und feine 
Freunde sehr schätzbare Gemälde aus bem französischen Schiffbruch zu retten gewusst 
hat". 3n ben pariser Auktionen erstand er manches um einen sehr billigen Preis. 
Als 1796 bie Franzosen anrückten, verteilte er vorsorglich feine toftbare Sammlung in 
ben Häusern seiner Freunde. Er selbst weilte in ber Fremde. Bei feiner Frau, Stall- 
meistereigasse 323, jetzt Calwerftrahe 28, sah Soethe eine vortreffliche unb wohlerhaltene 
Landschaft von Wicolas Poussin unb einen „unendlich lieblichen" Claude Sorrain aus 
ber früheren Zeit bes Weisters. Ein paar wundervolle Semälde aus Abels Besit, eine 
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Schlacht von Wouwerman und einen Sonnenuntergang von Claude Lorrain — Archi- 
tektur, Schiffe, Aleer und Himmel — hatte ber preuszische Gesandte beim Schwäbischen 
Kreise, v. Madeweis, Sroszer Sraben 811 = Königstrasze 35, in Verwahrung, an- 
deres der Sohn des Konfistorialpräsidenten Wilhelm Frommann (+ 1787), ber Regie- 
rungsrat Karl Heinrich Frommann (1736—1815), Stoner Graben 422 = Königstrasze 40. 
Dieser erwarb auc seinerseits schöne Semälde; wie es scheint, erst später Domenichinos 
Johannes, ber durc Friedrich Müllers Mleisterstic allbekannt würbe, bevor er nac 
St. Petersburg auswanberte. Ein Brustbild von Mliereveld aus Srommannschem Besitz 
ist in bic Staatsgalerie gekommen (Ar. 242).

Eine gute Semäldesammlung hatte auc ber Kriegsrat und Obristleutnant Johann 
Daniel Weng (+ 1808), Heigelinsche Sasse 113 = Calwerstraßze 43, barunter ein sehr 
schönes Bild von Franz Floris, ferner bas jetzt im Stuttgarter Schloß befindliche Bild 
von Hetich: Achill, bem man bie Briseis wegnimmt. Ein späterer Besucher 121) hebt 
aus ber in 3 Zimmern ausgestellten Sammlung noc bie Kamen Vieris unb Douw 
hervor. In bic Staatsgalerie kam aus Wengs Alachlaßz ein Luca Siordano (Ar. 547). 
— Auc den Kunstbesit bes Buchhalters unb Salzfaktors M ajer würbigte Soethe feines 
Besuches; hier kehrte er mehr praktische Sesichtspunkte hervor: nac bc Heems unb 
Huysums Blumen- unb Fruchtstücken in dieser Sammlung hatte sic ein gewisser Wolffer- 
mann gebildet, ber als unbemittelter junger Mann für künftige Dekorationen verwendbar 
schien. Er versuchte sic übrigens auc im Porträtfach: Harper, vor einer Staffelei 
sitzend, Aquarell. Mlajer besaß um 1800 auc Silber anderer namhafter Meister, so 
Loth unb seine Töchter von Honthorst, unb einen liegenden Bacchus von Olenhainz. 
Gleichzeitig wirb ber Hofbuchdrucker Cotta, Sroszer Sraben 423 = Königstrasze 42 
als Besitzer von Landschaften, -u. a. von 21. Poussin, Schütz, Kobell, genannt, ber Se- 
heimrat v. Art ull als Kupferstichsammler. Auc bei Sotthard Müller, Kastkellerei- 
gaffe 388 = Lindenstraßze 21 gab es Hunderte von. alten Stichen. — Eine später in 
Staatsbesitz übergegangene Sammlung von über 20 000 Kupferstichen unb 3000 Hand- 
zeichnungen hatte bet Konsistorialdirektor Adolf Karl Marimilian Ruoff (+ 1809), Stall- 
meistereigasse 320, jetzt Calwerstraßze 15, zusammengebracht, „wovon ein Seil", sagt Soethe, 
„zur Freude unb Bequemlichkeit ber Liebhaber unter Sias aufgehängt ist". Sei Ruoff 
versammelten sic in ben 1790er Jahren regelmäßig bic Stuttgarter Kunstfreunde.

Als „Kunftverleger" in Stuttgart kommt schon 1791 Johann Friedrich Ebner (1748 
—1825) vor; Sotta in Tübingen pflegte nebenbei auc bas Kunftgebiet. —

Die werbenbe Kraft ber Kunst in ber Karlsschule ermutigte auc Dilettanten. 
3m Kcfibcngfcßloß hängt ein ansprechendes, dem Herzog als „Stifter ber Akademie, 
Pater ber Waisen" gewibmetes Kniestüc in O1, bezeichnet: „Oberst von Scheler pinx. 
1782." — Stammvater einer kunstfrohen Familie war Philipp Sottfrieb Lohbauer 
(1745— 1816) aus Speyer, Sekretär bei ber herzoglichen Regierung in Stuttgart, in 
einer Person Belletrist, Jugendschriftsteller, Sänger, Komponist unb Zeichner. Verschiedene 
Kupferstecher vervielfältigten feine Silbniffe von Eberhard von Semmingen, Schubart, 
Eulogius Schneider, bas feines Sohnes, bes Dichters Karl Tohbauer (S. 454), ber auc 
malen lernte, jedoc nicht als „Schüler Suibals", bei dessen Cod er sieben Jahre alt war.

Umgekehrt widmete sic der Pfarrerssohn Franz Karl Hiemer (1768—1722) aus 
Rottenacker in ber Akademie ber Malerei, um sic bann in mancherlei anderen Serufen 
herumzutummeln (S. 454), bis er als Sekretär bei verschiedenen Behörden in ein 
rußigeres Fahrwasser kam. Auf eine Zeichnung von ihm geht ein Bildnis Rudolf Zum- 
fteegs (S. 543) zurück. Die Alachwelt verbaust ihm ein 1792 gefertigtes Pastellbild 
Hölderlins. 122) Es läßt erkennen, bis zu welchem Srab auc Zöglinge, bie zur bilden- 
ben Kunst seine zwingende Segabung in sic fühlten, in ber Karlsschule gefördert würben.
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Sar mancher blieb freilich ganz im Dilettantismus stecken, wie Johann Friedrich Knisel, 
Akademis 1783—1787, der Verfertiger des Bildes Karl und Franziska (S. 91).

Einer der letzten „Oppidaner" war von 1793 an Karl Urban Keller (1772 bis 
1844) aus Marbach, der freilich erst 1805, nachdem er in Rom mit Schic verkehrt, 
mit feinen Radierungen: „Schönheiten der Alatur, gezeichnet auf einer Reise durch Sta- 
lien 1802—1804" hervortrat. Er war 1827 Mitbegründer des Württembergijchen 
Kunftvereins.

Als Dilettant in der Bildhauerei, auc in Aquarellen, ist der Stuttgarter Aloses 
Benedikt (1772—1852) zu nennen, der seit 1785 von der Stabt aus bie Karlsschule 
besuchte unb namentlid) mit Schic Freundschaft schloß. Später Bankier, erwies er sic 
als werktätiger Freund ber bilbenben Künstler.

Überdies haben Zöglinge ber militärischen Abteilung nebenher bie Kunst be- 
trieben. Schillers Jugendfreund in ber Akademie, Seorg Scharff enstein (1760—1817), 
Sohn eines Soldschmieds von Mömpelgard, schlug bekanntlich erfolgreich bie militärische 
Laufbahn ein, war aber nac feiner Überzeugung „weit ausschlieszlicher für bie bildende 
Kunst gemacht".123) Schon 1772 erhielt er einen preis „in der Zivilbaukunst". 3n ber 
Malerei brachte er es wenigstens zu Mliniaturbildnissen, wie bas von Schiller, nac 1780, 
unb von Schubart, um 1785. Er hat viel über Kunst nachgedacht unb zeigt in Briefen 
an Dannecker unb v. Arkull ein gesundes, freilich mehr impulsives als einbringenbes 
Urteil. — Als Miniaturmaler wirb um 1790 erwähnt Karl Friedrich Christoph Roth 
(1766—1854), Hauptmannssohn von Solingen, Karlsschüler 1780—1786, bann Artillerie- 
leutnant, zuletzt Kreisbaurat. — Wilhelm von W otogen (1762—1809) aus Waldorf 
in Sachsen-Alleiningen, ber Freund unb spätere Schwager Schillers, besuchte 1775- -1784 
bie Akademie unb erhielt unter anberen preisen \c82 einen in bürgerlicher Baukunst. 
Seit 1784 Leutnant, würbe er 1787 Mitglied ber neuen Residenzbaudeputation unb 
weilte um 1790 auf einer architektonischen Stubienreife in Paris. 3n Weimarschen 
Diensten, wo er bis zum Geheimrat auf stieg, tonnte er in ben 1790er Jahren bei ber 
Wiederaufrichtung bes 1774 abgebrannten Schlosses als Bauleiter seine Kenntnisse ver- 
werten, soweit Soethe ihn gewähren liesz.

Auc noc ein Karlsschüler war Karl Freiherr Malier von Hallerstein aus Hil- 
poltstein (1774—1817), aus bem nürnberger Patriziat, vom 14.— 17. Jahre Page 
beim Fürsten Ludwig von Alassau-Saarbrücken, bann Leutnant. „Da er besondere Alei- 
gung zu mechanischen Arbeiten zeigte, lief? ihn der Fürst auf eigene Kosten in ber Karls- 
schule bie Baukunst ftubieren." In Berlin weitergebilbet, würbe er 1806 Bauinspektor 
in Nürnberg, ging aber 1808 nac Rom unb 1810 nac Athen. Durc ihn, den Mit- 
entdeckter ber Agineten, würben biefe einzigen Bildwerke für Deutschland gewonnen. Er 
selbst fanb in Sriechenland ein frühes Ende. — Ein älterer Bruder von ihm, ber Alaler- 
bilettant unb Radierer Christoph Jakob Wilhelm £ aller von Hallerstein (1771—1839) 
„fanb überall Männer, bereu gefällige Mitteilung ihm bie Stelle eines Lehrers ersetzte", 
so in Stuttgart Diftor Heideloff, auch Sotthard Müller unb Dannecker. Er rabierte 
1795 ff. Ansichten aus ber Schweiz.

Ein unternehmungslustiger Mann, Karl Sang (1766—-1822) aus Heilbronn, eine 
Zeitlang Senator bafelbft, staub auc mit Hitwürttemberg in Verbindung. Er hat, als 
Zeichner unb Radierer im Sanbfchaftsfach auftretenb, 1794 „Artistische Versuche" heraus- 
gegeben. Ferner schrieb er über Kunst unb grünbete 1797 ein kurzlebiges, bem Kunst- 
Verlag gewidmetes „Schwäbisches IJndustrie-Comptoir". Hier erschien jenes Soliowerk: 
Denkmal ber Sattenzärtlichkeit unb Dolksliebe, bem Herzog Friedrich Eugen zu Württem- 
berg errichtet, Heilbronn (1797). Huf ein allegorisches Citelkupfer mit Wibmung an 
Maria Teodorowna folgen mit erläuterndem Cert 5 weitere Stiche: ber Obelisk auf 
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der plante und die Scheffauerschen Reliefs. Die Zeichnungen hierzu und die Kable? 
rung zur Gesamtansicht sind von Sauermann.

Der angesehenste Stuttgarter Kunstfreund war ein Menschen alter hindurch der 
feinfühlige Heinrich Rapp, geboren 1761, gestorben als Seheimer Hofrat und Hof- 
bankdirektor 1832. Seine früh erwachende Keigung zum Zeichnen und Alalen mußzte 
zunächst vor ber Ausbildung für das väterliche Euchgeschäft zurücktreten. Doc erwarb 
er sic auf einer Seschäftsreije am Rhein, in den Aliederlanden und Frankreic im Sahr 
1783 auc Kunstkenntnisse — in Paris versehrte er mit Hetjc —, und von ba an 
legen gezeichnete Aaturstudien sowie in Farben ausgeführte landschaftliche Kompositionen 
von seiner Begabung Zeugnis ab. Gegen bas Ende bes Jahrhunderts würbe fein 
Saus an ber Stiftskirche ein Mittelpunkt ber feineren Stuttgarter Sej eiligfeit unb er- 
hielt bic höchste Weihe durc ben Besuch Goethes; dieser nennt ihn „einen tätigen 
Handelsmann, gefälligen Wirt unb wohlunterrichteten Kunstfreund" , ber „eine gar be- 
hagliche, heitere unb liberale Existenz" führe. In eine spätere Zeit fällt feine Betäti- 
gung als Kunstschriftsteller. 124) Sein „wunberbar vergeistigtes Antlitz" hat Hetic 1785 
unb später nochmals im Bilde festgehalten; von Dannecker würbe er in zwei Relief- 
medaillons verewigt.

* **

Man spricht gern stolz von nationaler Kunst. Das Kunstschaffen bes Mittelalters 
in Schwaben hatte tro^ fremder Einflüsse nicht nur ein deutsches Sepräge, sondern viel? 
fad) provinzielle Sonderart, bic zum Teil noch in der Renaissance vorhielt, ja in Ober- 
schwaben sogar bis zur napoleonischen Ära. In Württemberg war unter Herzog Karl 
Zuerst lange bas Fremde maßgebend, aber auc bann, in ber höfisch-weltmännijchen 
Bildungs phäre ber Karlsschule, war für ausgeprägt Schwäbisches unb geflissentlich 
Deutsches wenig Spielraum. Wenn nun diese Kunst bic Epoche bes Weltbürgertums 
widerspiegelt, wirb man ihr daraus seinen Dorwurf machen wollen, es sei denn, daß 
man sic auf bas gegenwärtig vorherrfchenbe Rationalitätsprinzip versteift.

Ein abschließzendes Urteil über Herzog Karl unb bie Kunst in Württem- 
berg hat schon Goethe halb nach dem Hinscheiden bes Fürsten gefällt. Der Hufcnt? 
halt, ben er, nach ber Schweiz reifenb, vom 29. August bis 7. Sept. 1797 in Stutt? 
gart nahm, war für viele, gerabe für bie Besten, im zukunftsbangen Dunkel ber friege? 
rischen Zeitläufe ein wahrer Lichtblick. Unb ihn selbst versetzte ber Umgang mit Künstlern 
unb Kunstfreunden in solch gehobene Verfassung, daß er im Rappichen Kreise fein eben 
erst vollendetes Lieblingswert, Hermann unb Dorothea, vorlas unb zu Dannecker beim 
Abschied sprach: „Aun habe ich hier Sage verlebt, wie ic sie in Rom lebte" — aus 
Goethes Mund ein Husbrucf höchster Befriedigung über ein gesteigertes inneres Erleben.

Während von feinem ersten Besuch im Winter 1779 nur bie kurze Bemerfung auf 
uns gekommen ist, Stuttgart fei „in allem Betracht ein sehr merfwürbiger unb inftruf? 
tiver Aufenthalt", würbigt er nun unsere Stabt unb unser Kunftleben einer umfassen? 
ben, eindringenden Schilderung. 125) -Einzelnes habe ich schon an vielen Stellen an? 
geführt, nicht immer unbedenklich zustimmend. Goethes damalige, noch ganz dem 
klassischen Ideal zugewandte Srundstimmung war es, welche ihn nicht nur bas Alte 
Schloß in Stuttgart mit einer uns faum noc begreiflichen Seringschätzung beurteilen 
lief), sondern ihn auc gegen bic Vorzüge bes Rokoko unb bes französischen Klaffizis? 
mus einnahm.

Um so mehr dürfen wir uns ber golbenen Worte freuen, womit er, feineswegs 
blind für bes Herzogs Mangel an Idealismus, bie von ber Karlsschule ausgegangene 
Kunftbewegung unb ihr lebendiges Fortwirken rühmt, „nnbem Herzog Karl," sagt er,
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„dem man bei feinen Unternehmungen eine gewisse Sroßzheit nicht abiprechen kann, auf 
Schein, Repräsentation, Effekt arbeitete, bedurfte er der Künstler und förderte jo mittelbar 
höhere Zwecke. . . . Übersicht man mit einem Blick alle Zweige ber Kunst, so überzeugt 
man sich leicht, ba^ nur bei einer so langen Regierung durch eine eigene Richtung eines 
gürften diese Ernte gepflanzt und ausgejät werben konnte; ja man sann wohl sagen, baß 
bie späteren unb besseren Früchte jetzt erst zu reifen anfangen • . . Aber leider bienen 
die Zeitumstände ben Obern zu einer Art Rechtfertigung, daß man bie Künste nach unb 
nach ganz fluten unb verklingen läszt ... £ scheint hier gegenwärtig niemand einzu- 
sehen, welch großes Kapital man baran besitzt, welch hohen Srad von Wirfung bie 
Künste in Verbindung mit ben Wissenschaften, Handwer unb Gewerbe in einem Staat 
hervorbringen."

Seither hat bie Wertung ber Kunst für bas Leben auch von feiten des Staates 
langsam aber unaufhaltsam zugenommen. Man hat überhaupt ben Werbegang ber 
Künste verstehen, ihre geschichtlichen Erscheinungsformen unbefangen schätzen unb für 
bie Segenwart fruchtbar machen gelernt. Dem geistigen Auge aber werben bie aus 
jedem Zeitalter über „des Lebens flach alltäglichen Gestalten" aufleuchtenden Offen- 
barungen bes Schönen zujammenilieszen zu einem hohen Einklang von gönnen unb 
Farben.

* *

Dadjmort

Die wechfelvolle Kunftbewegung bes 18. Jahrhunderts in einem einheitlichen, an 
sich kleinen aber durc große gernwirtungen ideal erweiterten Bezir wie bas Herzogtum 
Württemberg in voller Klarheit auf leben zu lassen, bas erschien mir längst als ein 
erstrebenswertes Ziel.

In ber vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung ber bildenden Künste unter Herzog 
Karl Eugen erstmals allseitig, plan- unb quellenmäßig dargejtellt. Einzelne Partien 
habe ich schon im Inventar ber Kunftbenfmale bes Aeckarkreijes behanbelt, andere noc 
eingehender in Monographien. Frühere Autoren außer v. Arkul haben gerabe dieses 
Zeitalter weniger berücksichtigt. Die Beiträge über schwäbische Kunst, welche schon 
Meusel, ber Verfasser eines deutschen Künjtlerlerikons, in feine umständlichen Kunst- 
Zeitschriften ausgenommen hat, besassen sich nur mit Herzog Karls Spätzeit. . Bericht- 
erftatter über Württemberg war meist Karl Ludwig Junker (1740—1797) aus Öhringen, 
Pfarrer in Ruppertshofen, seltener Karl Lang von Heilbronn. Die jeweiligen Kunst 
erscheinungen in Schwaben bespricht auch Wielands teutscher Merkur. Wagners Se- 
schichte ber Karlsschule ist zwar an sic eine willkommene Stoffsammlung, aber troß 
Benützung amtlicher Quellen oft genug unzuverlässig unb überhaupt wegen höchst ver
worrener Anordnung schwer anzufasjen. Von Bleueren hat A. Klemm feine wertvollen 
Untersuchungen über württembergische Baumeister unb Bildhauer nur bis 1750 herab- 
geführt; unb bas schöne Buch von A. Wintterlin, Württembergifche Künstler in Lebens- 
bildern, hat seinen Schwerpunkt in ber ersten Hälfte bes 19. Sahrhunders. Weiteres 
Material enthalten Wintterlins handschriftliche Kollektaneen zur württembergif eßen Kunst- 
geschichte auf ber K. Sandesbibliothek. Einiges boten auch bie allgemeine Deutsche 
Biographie, Aaglers Künstlerlerikon unb bas unvollendete von I. Meper.

Die Verwertung biefer unb sonstiger Literatur sonnte mir nicht genügen. Es 
waren in verfeßiebenen Kunftgebicten, und zwar für Herzog Karls erste Regierungs- 
periobe durchweg, neue Grundlagen zu schaffen. Als gedruckte amtliche ober halbamt-
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liche Hilfsmittel aus der Seit selbst standen hauptsächlich Bürks Adreszbücher (Staats- 
handbücher) und die Kirchenregister von Stuttgart, Ludwigsburg, Tübingen zu Gebote, 
aus welchen ic in zahlreichen gälten bisher unbekannte Seburts- und Codesjahre fest- 
stellen sonnte. Das genaue Datum habe ic absichtlich nur selten eingesetzt. Dabei ist 
zu bemerken, daßz im Stuttgarter Caufbuc erst von 1772 an neben dem Caufdatum 
der Geburtstag — Differenz durchschnittlich 1 Gag — angegeben ist; im Gotenbueb bis 
\7c2 einschlieszlic der Begräbnistag, von da an der Codestag. 3n Ludwigsburg er- 
scheint das Seburtsdatum von 1773 ab. — Hoel) wesentlicher waren einerseits Ermitt- 
lungen an den Kunstwerken selbst, andererseits das Durcharbeiten von ungedruckten 
Quellen, vor allem Archivalien. So ergaben sic auc über bekanntere Künstler auf Schritt 
und Tritt neue Aufschlüsse.

Bei der Förderung des weitschichtigen Materials bewiesen mir Beworben und 
Kunstfreunde grosses Entgegenkommen. Zu befonberem Danke verpflichtet bin ic ben 
Vorständen unb Beamten bes K. Seheimen Haus- und Staatsarchivs, ber K. Landes- 
bibliothek, bes Silialarchivs unb bes Sinanzarchivs in Ludwigsburg, bes Archivs ber 
Landstände, ber K. Hofdomänenkammer unb Ober chloßzinspektion. Die Beschaffung ber 
baut ber Liberalität bes Herrn Borfibenben bes Württembergijchen Seschichts- unb 
Altertumsvereins reichlich bemessenen Abbildungen, wofür neben dem, was ber Perlag 
selbst lieferte, zunächst bie Schätze bes K. Kupferstichkabinetts unb ber K. Landesbibliothef 
verwertet werben bürsten, würbe mir außerdem erleichtert von ber K. Domänendirektion, 
K. Baus und Sartendirektion, K. Hofbibliothek, K. Altertümersammlung, dem K. Alünz- 
kabinett, K. Kartens und Plankabinett, ben Herren Professor Dr. v. Lange, Ober- 
ftubienrat Dr. v. Hartmann, Seh. Hofrat Professor Süntter, Hauptmann a. 3. Hans 
Winter, Hoflieferant Wanner—randt, Architekt X. Kies, Privatdozent Dr. Franck-Ober- 
aspach, Waler Mar Bad) in Stuttgart, Ingenieur Kübler in Ludwigsburg unb bem 
Verlag von Sreiner & Pfeiffer. Einzelne Originalaufnahmen würben von ber Hof- 
kunsthandlung G. 8. Autenrieth in Stuttgart, Hofbuchhändler Aigner in Lubwigsburg, 
Photograph Höfle in Augsburg unb Schwier in Weimar zur Benützung überlassen. 
Insbesondere verbaute ic eine Anzahl ganz neuer Aufnahmen ber Bereitwilligkeit von 
Herrn Obertopograph Steinbronn, ber unter teilweise schwierigen Verhältnissen ver- 
schieden von mir ausgewählte Objekte in ben Schlössern zu Stuttgart, Lubwigsburg, 
Solitübe, Hohenheim photographiert hat.

Zu ber Anmerkung 73: Heueftens bieten Lambert & Stahl, Alt-Stuttgarts Baus 
fünft, Gafel 24, auc Abbildungen von Grabmälern im Kreuzgang ber Hospitalkirche 
aus ben 1740er Jahren unb von 1775; erstere noc Barock, letzteres noch Rokoko; 
man sieht, wie bie zünftigen Meister hinter ber Stilwandlung im grossen unb ganzen 
zurückblieben.

Zwischen ben Anmerkungen 88 unb 89 ist nachzutragen, daß in ben 1780er Jahren 
ber Akademieprofesjor Friedric Abel , Schillers Lehrer, sic vergeblich um Errichtung 
einer Kunstgewerbeschule, insbefoubere Zeichenschule für Handwerker bemühte (3. Hart- 
mann, Schillers Jugendfreunde, S. 116). — Angeblich war „mit bem herzoglichen Waisen- 
haus in Lubwigsburg ein Institut verbunden, worin junge Leute, besonders auc im 
Interesse ber herzoglichen Porzellanfabrit, im Zeichnen unb Modellieren unterrichtet 
würben. Direktor war bis 1786 Johann Friedric Ebner", ber bann in Stuttgart bie 
besonnte Kunsthandlung grünbete (!. Bad), Stuttgarter Kunst 1794—1860, Stuttgart 
1906, S. 205). — Schöne Öfen von gebrannter Erde aus Lubwigsburg erwähnt 
G. Weiners a. a. ©., S. 310.
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Anmerhungen
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5) 3. Surm, Zur Baugeschichte des Sroszh. Residenzschlosses in Karlsruhe. Festgabe der Cech- 
nisten Hochschule. Karlsruhe 1892.

6) §. Blondel, Architecture Francoise, Paris 1752 sq., Tome I, pl. 25.
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behandelt. Vgl. besonders E. Belschner, Ludwigsburg in zwei Jahrhunderten, Ludwigsburg 1904.

8) §. Kübler, Sie Familiengalerie bes württembergiften Fürstenhauses im königlichen Residenz- 
schloß zu Ludwigsburg, 1905, vgl. Ludwigsburger Seschichtsblätter IV. (1905), S. 132—185.

9) K. Erbe, Sie Kunstschätze Ludwigsburgs unb feiner Umgebung. Ludwigsburger Seschichts- 
blätter IV (1905), S. 27.

10) &. £. Junker, Artistische Bemerkungen auf einer Keife in Ludwigsburg unb Stuttgart, in 
Meusels Museum für Künstler unb Kunstliebhaber, Mannheim 1787, zweites Stück, S. 79.

11) §. Kübler bei Schmohl & Stähelin, Barockbauten in Deutschland, Stuttgart 1904, S. 5.
12) 3. S. 8. Memminger, Stuttgart unb Ludwigsburg mit ihren Umgebungen, Stuttgart unb 

Tübingen 1817, S. 451. — Vgl. bagegen 8. Aicolai, Beschreibung einer Keife durc Deutschland unb bie 
Schweiz im Jahre 1781, 30. x Berlin u. Stettin 1795, S. 138.

13) B. Pfeiffer, Baumeister unb Bildhauer von Ludwigsburg unb Stuttgart im 18. Jahrhundert. 
Inventar ber Kunst- unb Altertumsdenkmale, Aeckarkreis, S. 585.

14) Sie betreffenben Auszüge aus bem markgräflic Baden-Durlachischen Staats- unb Adressen- 
falenber sowie aus bem Karlsruher Sterberegifter hat mir im Jahr 1892 Herr Stabtpfarrer 8. Längin, 
ber verbiente Hebelbiograph, gütigst vermittelt.

15) Vgl. Mozin, Les charmes du Wurtemberg, Sübingen 1807, S. 62.
16) (Köber) Geographie unb Statistik Wirtembergs. Laybac in Krain, 1787, S. 295, 29 7.
17) Beschreibung ber feyerlichen Handlung . . . 1772 bey Segung des Sr unb ft ei ns . . . 

vor bie militairische Pflanzschule. Mit Srundrisz. Ludwigsburg, o. 3. Vgl. §ifd)ers Original; 
pläne 1772, unter feinem Aachlaßz in ber Bibliothek ber technischen Hochschule.

18) K. pfaff, Geschichte ber Stabt Stuttgart, II (1846) S. 277.
19) H. §. Bat, Beschreibung ber Hohen Karlsschule zu Stuttgart, 1783, S. 218—237.
20) B. Pfeiffer, Schiller in ber Karlsschule. Marbacher Schillerbuc 1905, S. 213—235.
21) B. Pfeiffer, Das Hauptwerk bes Baumeisters Heinrich Schickhardt, Kepertorium für Kunst- 

Wissenschaft XXVII (1904), S. 46—53.
22) B. Pfeiffer, Ser Prinzenbau in Stuttgart. Bef. Beilage bes Staatsanzeigers für Württem- 

berg, 1905, 123—127, 303—304.
23) Beschreibung schon in Köbers Seographisch-statistisch-topographischem Serikon von Schwaben 

Bb. II. Ulm 1792, S. 717—719.
24) B. Pfeiffer, Sie bauliche Entwicklung Stuttgarts im 18. Jahrhundert. Festschrift zur Ein- 

weihung bes Rathauses 1905, S. 218—235. — Vgl. 3. Fartmann, Chronik von Stuttgart, (886.
25) c. Sott er, Sie bauliche Entwicklung Stuttgarts, Stuttgart (889, S. (9.
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26) Lambert & Stahl, Motive der deutschen Architektur. 2. Abteilung: Baroc und Rokoko, 
Stuttgart 1893, Safet 98 und Safet 99. — Dgl. jetzt Alt-Stuttgarts Baukunst von denselben 
Verfassern, herausgegeben von ber Stadtverwaltung Stuttgart. Mit 20 Abbildungen im Text und 
60 Cafeln, Stuttgart (1906).

27) ©. Schanzenbach, Geschichte eines Stuttgarter Hauses. Heues Sagblatt 1889, Ar. 76 ff.
28) 3. Pfeiffer, Der Hoppenlaufriedhof in Stuttgart, 1895, S. 15. — Abbildung im Kunsts 

Inventar des Alec ar frei s es S. 10.
29) Abbildung bei !. Bac & S. Xotter, Silber aus Alt-Stuttgart, 1896, S. 104.
30) §. 2 i co la i, Beschreibung einer Reise durc Deutschland und bie Schweiz im Jahre 1781, 

30. X, Berlin unb Stettin 1795, S. 6 u. 93.
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52) Bei H. Roth, Imagines Professorum Tubingensium (1869) kommt Aajer nicht vor.
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Hugsburg 1788, S. 381.
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Franken", 1906, nebst Alachtrag von Prof. Dr. Kolb.
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Züric 1774, S. 146—149. Sort scheint Hrcegno bei Socarno mit Hrogno, Sandvogtei Lugano, ver- 
wechselt zu fein; vgl. Sranscini, Ser Kanton Seffin, 1835, S. 347.

58) Zäheres bei 3. Mr tot, Description des festes données ... le onze février 1763, p. 85, 89; 
1764, p. 39, 124.

59) !. Bad), Ser erste Stuttgarter Eheaterbau, Heues Sagblatt vom 7. iHai 1902 (Hr. 105).
60) 3. S. Siorillo, Geschichte ber zeichnenden Künste in Deutschland usw., Bb. III, Hannover 

1818, S. 429 f.
61) 3. ®. Wille, Mémoires et Journal (Paris 1857), I, 142; cf. II, 61; II, 72.
62) Don §. Raab, Zeitschrift für bilbenbe Kunst, XII, 1877, S. 151 ff.
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63) A. w int ter lin, Württembergische Künstler in Lebensbildern, Stuttgart 1895, S. 19.
64) Katalog der Porträtausstellung in Stuttgart 1903, Ar. 9 0; vgl. Ar. 420 und die 

Kotig aus Seite 55.
65) Catalogue des estampes ... avec les dessins du feu Mr. Guibal etc., Stuttgart 1785.
66) c. §. prange. Des Kitters A. R. Mengs hinterlassene Werte, Bb. I, Halle 1786, 5. 116; 

vgl. auch I, 115, 118, III, 310-316.
67) Description des cinq plafonds peints dans la salle â manger, übersetzt von £. oller, Sie 

K. Handbibliothek in Stuttgart, 1886, S. 6 f.
68) 3. Uriot, Description des festes etc., 1763, p. 21 f. gibt eine ausführliche Erläuterung.
69) (3. 3. 6. A a st) Programma in obitum N. Guibalii etc., Stuttgart 1784.
70) Zeujahrsblatt bes Kunstvereins zu Solothurn, 4. Jahrgang 1856, S. 30.
71) C(ar!) K(östlin) im Staatsangeiger für Württemberg 1890, S. 1923.
72) Cod. bist. Fol. 750 bet K. Landesbibliothet.
73) Abbildung im Kunstinventar bes Aeckarkreises, S. 42.
74) A. Wauters, in ber Biographie Nationale ... de Belgique, tome XI, Bruxelles 18 9 0, p. 724 sq.
75) §. Zicolai a. a. o., Bb. X, Berlin unb Stettin 1795, S. 51.
76) B. Pfeif f er, Sie Ludwigsburger Porzellanfabrik. Württ. Dierteljahrshefte für Sandesgeschichte, 

W §. I - nicht II! — (1892), S. 241—293.
77) Paul von Stetten a. a. O., II. Seil, Augsburg 1788, S. 28 2.
78) 3. Sernjaä, Zur Geschichte von Schönbrunn, Wien 1885; vgl. ben Artikel Beyer in 3. Meyers 

Hilgern. Künstlerlerikon, Leipzig 1885, III, 783—788.
79) A. Wintterlin, Württ. Künstler in Lebensbildern, Stuttgart 1895, S. 25—28.
80) Abgebildet bei S. Könnece, Schiller, eine Biographie in Bilbern, Marburg 1905, S. 9.
81) Album bet Erzeugnisse ber ehemaligen württ. Manufaktur Alt Ludwigsburg nebst 

einer Abhandlung von B. Pfeiffer, Sie porgellanfabrif in Ludwigsburg, herausgegeben von o. Wanner- 
Branbt, Stuttgart, 0. I. [1906]. — B. Pfeiffer, Ludwigsburger Porzellan, Mitteilungen bes Württ. 
Kunstgewerbevereins 1902.

82) C. §. Stalin, Zur Geschichte unb Beschreibung alter unb neuer Büchersammlungen im 
Königreich Württemberg, insbesondere ber Königlichen Öffentlichen Bibliothek in Stuttgart unb ber mit 
derselben verbunbenen {ünzs, Kunst- unb Altertümersammlung. Württ. Jahrbücher 1837, S. 293—387.

83) Führer durc bie K. S ta a t s f am m I un g vaterländischer Altertümer in Stuttgart, 1902, 
S. 24; 2. Huflage, 1906, S. 67.

84) Beschreibung im ersten württembergischen Adresz taten ber von 1736, S. 32—63.
85) Dgl. (L. Mayer), Bi Iber aus bem K. Künste unb Altertümerfabinett unb ber K. 

Staatssammlung vaterländischer Kunst- unb Hltertumsbenfmale in Stuttgart, 1889, Sasel XVII u. XVIII.
86) £. 5 off meist er, Württ. Dierteljahrshefte 1906, S. 505—509.
87) S. Sirt, Sie Preismedaillen ber Hohen Karlsschule, Stuttgart 1903. Mit 8 Hbbilbungen im 

Sept unb 2 Safeln. Sie Schicksale ber Kunftmebaille finb bort nicht von Hnfang an verfolgt. — Kgl. 
Eh. Binder, Württembergische Münz- unb Medaillenkunde, Stuttgart 1846.

88) Proben in Farbendruck bei 5. Dolmetsch, Ornamentenschatz, Stuttgart 1891, Sasel 81.

89) O. Schanzenbach, Ludwigsburgs Sewerbsleben im vorigen Jahrhundert, Ludwigsburg 1889, 
S. 36—38. — Kgl. B. Faug, Belehrtes Wirtemberg 1790, S. 339, unb Kicolai a. a. o., X, 148 ff.

90) Derzeichnuß ber Academie-Dorsteher, Verwandten unb Offizianten. Cod. 
hist. Fol. 524 ber K. Sandesbibliothet. Sie Listen warben säum über 1770 auf bem laufenden erhalten. 

- 91) Bei H. Haakh, Über bie von bem Herzog Karl Eugen von Württemberg gegrünbete Akademie 
ber Künste usw., Beiträge aus Württemberg zur neueren deutschen Kunstgeschichte, Stuttgart 1863, S. 1—14, 
ist bie Académie des arts von ber Kunstpflege in ber Karlsschule zu wenig unterschieden.

92) Sie Liste bei Wagner, Karlsschule II, 43, ist weber vollständig noc sonst zuverlässig.
93) Über bie Hnfänge bet Bibliothek in Verbindung mit ber Kunstakademie: B. Pfeiffer, 

Schwäb. Chronik 1898, Ar. 105 unb E. Bei sehnet, Ludwigsburger Seschichtoblätter 1903, S. 9 7 ff.
94) L. Ölenheinz, Beiträge zur Biographie bes Porträtmalers Aug. Friedrich Ölenhainz. Württ. 

Dierteljahrsheste 2. §. IV, 1895, S. 104—113.

95) K. Sange, a. a. ©., Ar. 839. Demnac nicht, wie %. Ölenheinz behauptet, 1780 auf bem 
Asperg gemalt.

96) J. Klaiber, Programm bes Stuttgarter Realgymnasiums, 1873.
97) O. Krimm el, Beiträge zur Beurteilung bet Hohen Karlsschule zu Stuttgart, Programm, 

Cannstatt 1896, S. 34.
98) Instruction pour les élèves sculpteurs de l’académie militaire, tirée des raisons qui ont fait 

couronner le modèle de l’élève Dannecker au concours de 1777. (Wagner, Karlsschule, I, 672.)
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99) Zusammenstellung der Söglinge der bildenden Künste bei Wagner, a. a. O. I, S. 453—478.
100) 3. Fartmann, Schillers Jugendfreunde, Stuttgart 1904, S. 3 06 f.
101) Abgebildet bei Bac und lotter, Bilder aus Alt-Stuttgart, S. 108.
102) Stuttgarter Kirchenregister; unrichtig 1790 bei Wintterlin, 1798 in Sabers Familien- 

stiftungen, Heft X, Stuttgart 1854, Seite 91.
103) Dr. Kerler, Oberbibliothekar in Würzburg, Zur Tebensgeschichte des Bildhauers Philipp 

Jakob Scheffauer. Bes. Beilage des Staatsanzeigers für Württemberg 1905, S. 94 ff. Hier ist aus ber 
Briefsammlung des geistlichen Rats Oberthür manches Reue über Scheffauer mitgeteilt.

104) 3* 5. Christmann, Biographie des Fofbildhauers Dannecker (mit einem Verzeichnis feiner 
Werfe), Württembergisches Caschenbuc auf das Jahr 1806, S. 171—190. Dgl. C. Srüneisen und 
Eh. Wagner, Danneckers Werte in einer Auswahl (24 Tafeln), Hamburg o. 3. — Dannecker ist neben 
Hegel Stuttgarts grösster Sohn, wenn auc im Konversationslexikon immer noch Waldenbuc als sein 
Geburtsort fpuft.

105) In der Zeitschrift Stalien und Deutschland, herausgegeben von A. Hirt und R. Ph. 
Morit, I. Berlin 1789.— Vgl. O. 5 ar na c. Deutsches Kunstleben in Rom im Zeitalter der Klassik, 
Weimar 1896, S. 5 0 f., 58, 62 ff. — S. v. Graevenit, Deutsche in Rom, Leipzig 1902.

106) Ludwig Speidel und Hugo Wittmann, Bilder aus der Schillerzeit, Berlin und Stutt- 
gart (1884), S. 56 f. Wittmann hat Danneckers Briefe an Schiller vollständig mitgeteilt.

107) In schön zusammenfassendem Überblick sind Danneckers verschiedene Schillerdarstellungen be- 
handelt von R. Kraus, Danneckers Schillerbüsten, Westermanns illustrierte deutsche {onatshefte, 
Juliheft 1902. Sie Priorität her Sewandbüste ist dort noch nicht angenommen.

108) Dgl. auc das Derzeichnis ber plastischen Sammlung im K. Museum ber bildenden 
Künste zu Stuttgart, 1904, S. 93 f.: Danneckers Aachlasz.

109) C. Meiners, Kleinere Länder- unb Reisebeschreibungen , Bb. II, Berlin 1794, S. 32 0. — 
Christmann a. a. o., S. 188. — Kerler a. a. o., S. 97.-

110) Durchmesser 17 cm. Abbildung im arbacher Schillerbuch, Stuttgart 1905, S. 43.
111) Memminger a. a. O., S. 241. Sollte hier eine Verwechslung mit Schic vorliegen?
112) Abgebildet bei 3. 5 ar t mann a. a. ©., S. 267.
113) A. Wintterlin, Materialien zu einem Schwäbischen Künstlerlerikon, Cod. hist. Q. 366 a 

ber K. Landesbibliothek.
114) B. Faug, belehrtes Wirtemberg, Stuttgart 1790, S. 303 ff.
115) A. Wintterlin, Württembergische Künstler in Lebensbildern, S. 125 f.
116) Ph. §. Swinner, Kunst unb Künstler in Frankfurt a. !., 1862, S. 442 ff.
117) &. V. $ütow. Aus 3. A. Kochs Jugendzeit, Zeitschrift für Bildende Kunst, IX, 1874, S. 66.
118) B. Pfeiffer, Sie Kupferstecher Johann Gotthard Müller unb Friedrich Müller. Württ. 

Dierteljahrohefte, IV, 1881, S. 161—179 unb 257—281. — Vgl. A. Andresen, Joh. Gotthard v. Müller 
unb Joh. Friedrich Wilhelm iTlüller. Beschreibendes Verzeichnis ihrer Kupferstiche. Separatabbrucf aus 
bem Archiv für die zeichnenden Künste, XI. Jahrgang, Leipzig 1865. — Verzeichnis ber Handzeichnungen 
unb Kupferstiche des Kabln et Müller im K. Museum ber bildenden Künste in Stuttgart 1882.

119) o. Elben, Das Schillerfest in Stuttgart, Ludwigsburg, Marbach. Stuttgart 1859, S. 8 f. — 
Vgl. p. W(eizsäcker), Sas älteste gemalte Schillerporträt, Schwäb. Kronif 1900, Ar. 335.

120) 3. Kerner, Sas Vilderbuc aus meiner Knabenzeit. Stuttgart 1886, S. 165 ff. — Vgl. 
B. Haug, Gelehrtes Wirtemberg, 1790, S. 328 f.

121) 3. 8. Meusels Aeue Miszellaneen. 11. Heft, 1800, S. 314.
122) Besitzer Herr Hauptmann a. S. Hans Winter in Stuttgart, Aachbildung im Marbacher 

Schilerbuc 1905, S. 288/89. Schon früher ist dieses Jugendbild bes Dichters durc ben Stahlstic von 
Karl Mayer in Nürnberg nach einer Zeichnung von Luise Keller besannt gemorben.

123) 3. Fartmann, Schillers Jugendfreunde, S. 150.
124) A. Wintterlin, Württembergische Künstler in Lebensbildern. Stuttgart 1895, S. 129 ff. 
125) Goethe, Aus einer Reise in bie Schweiz — Cagebuc unb Briefe — in ben Husgaben feiner 

Werke. _ Dgl. 0. Schanzenbach, Goethe in Stuttgart (1797). Heues Gagblatt 1897, Ar. 188 fr.
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