
Dir Citlenichjaften

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ein Bationalift der reinsten Husprägung hiegegen ist ber schon mehrmals genannte 
Heinrich Eberhard Paulus (1761—1851), Sohn eines wegen pietistischen Spiritis- 
mus abgesetzten Diakonus in Leonberg. Er hat zusammen mit Stäublin 1779—84 in 
Tübingen studiert, würbe 1789 als Professor der orientalischen Sprachen nac Jena 
berufen unb war nac mannigfachen Schicksalen von 1811 ab bis zu seinem Cod Professor 
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in Heidelberg. Berühmt und berüchtigt ist an ihm seine rationalistische Auslegungs- 
methode der Bibel, die nur das als geschichtlich anjehen kann, was philosophisch möglich 
ist und die darum so lange an dem Wortlaut exegesiert, bis jedes Wunder und alles 
unmöglich Erscheinende als möglich erwiesen ist. Die nähere Darstellung seiner theologi- 
schen Leistung fällt zeitlich und sachlich, wie die ber Vorhergenannten, schon außerhalb 
des uns gesteckten Rahmens.

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

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

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

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

Durc Bilfinger ist Israel Sottl. Can 3 aus einem Seguer zu einem Anhänger 
ber Wolffischen Philosophie gemacht worben; inwiefern gerabe er bemüht war, bie neue



248 Zehnter Abschnitt.

Philosophie für die theologische Erkenntnis nutzbar zu machen, das ist schon in anderem 
Zusammenhang geschildert worben. Sottfried pioucquet ist nächst Bilfinger ber 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rechtswiffenfchaft

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

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

Aus ber alten Lauterbachschen Schule stammt ber Senior ber Juristenfakultät bis 
1770, Wolfgang Ubam Schöpf, ber ein sehr tüchtiges Buc über ben Hofgerichts- 
prozeßz verfaßte und bcr bie große Sammlung ber Sübingcr Konsilien zu einem gewissen 
Abschlusz gebracht hat. Was er als Senior bcr Fakultät herausgab, war bas sechste 
Sammelwerk dieser Art, in 10 großen Foliobänden (von 1731 bis 1750) bie Konsilien 
ber Juristen Schweder, Lauterbach, Sroßz, 5. 8. Harpprecht unb Schöpf enthaltend. 
Dorausgegangen waren bie erste Sammlung von Besold in 6 Bänden, bann eine zweite 
unb britte in je 6 unb eine vierte in 2 Folianten von Christoph Friedrich Harpprecht. 
Die fünfte Sammlung, gleichfalls von Schöpf in 2 Bänden veranstaltet, enthält lauter 
eigene Arbeiten von ihm, woran bie oben erwähnte sechste unb letzte Sammlung sic 
anschlieszt. Durc diese Sammlungen von Gerichtsentscheidungen haben die Eübinger 
Juristen einen großen Einfluß auf bie Ausbildung bcr Rechtspraris ausgeübt. Don 
ber württembergischen Praxis wirb gerühmt, ba^ sie sich strenger an ben Wortlaut bcr 
Quellen gehalten habe, als 3. 33. bie sächsische.18) Doc auc hier brechen sich neue 
Bildungen Bahn, namentlich im Strafprozeß, unter Abweichung von bcr mehr unb 
mehr veraltcnbcn Carolina. Es ist ncuerbings darauf hingewiesen worben, 19) baß biefe 
vom geschriebenen Recht vielfach abweichende Praxis nicht ohne weiteres als „Willkür" 
verurteilt werben bars, fonbern baß ihr ein von festen Srundsätzen geleitetes Ge
wohnheitsrecht zugrunde liegt, ein sogenannter »usus fori«, ber bie Einführung eines 
neuen Strafensystems mit Rücksicht auf die allgemeinen, unabweisbaren unb berechtigten 
Zeitforderungen vorbereitete.

Die verschiedenen Harpprechte bcr jüngeren Generation, von benen einer als fürst- 
lic Lichtensteinscher Rat nach Wien übergesiedelt war, samt ihren Genossen Rögling 
unb Gang haben als Epigonen bcr alten Lauterbachschen Schule zu gelten. Die Be- 
schäftigung mit bem deutschen unb württembergischen Recht geschah in der Form einer 
Vergleichung mit dem römischen Recht, so baß biefe Gelehrten in bcr Rechtsgeschichte ber 
besonderen Gruppe bcr sogenannten Differentieni chriftsteller ei zugewiesen werben. 
Von Lauterbac an über ben älteren Harpprecht bis zu Schöpf unb Mögling finb solche 
Differentiae verfaßt worben, bloße Aufzählungen ber Abweichungen bes Württembergs* 
schen Rechts vom gemeinen unb römischen. Unter ihnen wirb bie Leistung Wöglings 
als befonbers bürftig unb mager tariert. Dagegen sollen bie Dissertationen von Ganz 
wissenschaftlicher unb geistreicher gehalten fein, als bie seiner Vorgänger. Ja ber wegen 
feiner Saumseligkeit berüchtigte unb mehrfac disziplinarisch bestrafte Christoph Friedrich
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Harpprecht nahm den ersten Anlauf zu einer wirklich historischen Behandlung und 
wissenschaftlichen Auffassung des württembergischen Privatrechts und regte seinen Schüler 
Karl Friedrich Serstlacher (+ 1795 als badischer Seheimerat) an, der durch feine 
„Sammlung der wirtembergischen Gesetze" und die als Einleitung dazu gegebene „Geschichte 
der Verfassung des Herzogtums Wirtemberg" ein bedeutendes und bis in die Gegenwart 
reichendes Verbleust sic erwarb. In dieselbe Entwicklungsreihe gehört Sixt Jakob 
Kaps (+ 1821), ber mehr durc feine praktischen Anregungen, als durch wissenschaftliche 
Fruchtbarkeit unb Scharfsinn Berühmtheit erlangt hat.

Die praktische Tendenz ber württembergischen Rechtsgelehrsamkeit zeigt sic in neuem 
Licht in ben bahnbrechenden Arbeiten von §r. 2. Cafinger (+ 1777) unb Joh. Heinz. 
Harpprecht (+ 1783), bie beide vom Tübinger Appellationsgerichtshof nac Wetzlar 
übersiedelten, um bort bie gerichtliche Praxis bes obersten Gerichtshofs im Deutschen Reic 
zu ftubieren unb ber Allgemeinheit zu beschreiben. Cafinger hat fein oben (S. 215) 
schon erwähntes Hauptwerk ber „Kameralistik", wie man biefen neuesten Zweig ber 
Rechtswissenschaft nannte, in einer neuen Huflage wesentlich umgeändert, als vom Jahr 
1767 ab auf Betreiben Kaiser Josephs II. bie letzte großze unb auszerordentliche Reichs, 
kammergerichtsvisitation bes alten Reichs neue Zustände in Wetzlar geschaffen hatte. 
Aoc gröberen Wert sollen bis in bie Segenwart hinein bie kleinen Arbeiten Joh. 6. 
Harpprechts haben, ber als langjähriger Beisitzer bes Kammergerichts in Geschichte unb 
Verwaltung bes obersten Serichtshofs jedenfalls aufs genaueste eingeweiht war.

War es somit eine von Lauterbac herstammende gute Tradition in Württemberg, 
ba^ bie Juristen aus Praxis unb Erfahrung sic bie beste Nahrung ihrer Selehrsam- 
seit suchten, so wirb dies vollends zu einem, bie ganze folgenbe Entwicklung ber Wissen- 
schaft ungemein befruchtenden Srundsat erhoben bei Joh. Jak. Moser. Da bisher 
im Zusammenhang biefes Werts über sein Leben nichts gesagt werben sonnte, möge 
es hier eingeflochten sein. Er ist aus alter württembergischer Beamtenfamilie 1701 in 
Stuttgart geboren unb erhielt schon 1719 eine auszerordentliche Professur ber Rechte in 
Tübingen. Da er ohne Schalt unb Zuhörer fein Fortkommen fanb, ging er 1720 mit 
bem Eitel eines württembergischen Regierungsrats nac Wien, in dortigen Hofkreisen 
sic Seschäft unb Sönner zu suchen. Hus einflußreicher Tätigkeit, bie seine Weigerung, 
zum Katholizismus überzutreten, nur wenig störte, würbe er 1726 nac Stuttgart zurück- 
berufen in bie Regierung Eberhard Ludwigs, beffen ärgerniserregendem Treiben sic 
ber rechtliche Mann bei Verlegung bes Hofes nac Ludwigsburg dadurch entzog, baß 
er eine Professur am Collegium illustre in Tübingen annahm. Alac bem Code Eber- 
hard Ludwigs im Jahr 1734 würbe er wieber in bie alte Stuttgarter Stellung zurück- 
berufen. Aber schon zwei Jahre später würbe Moser als Univerfitätsbireftor, Seheimer 
Rat unb Ordinarius bes Spruchkollegiums für Frankfurt a. O. gewonnen, arbeitete 
einen umfangreichen plan für Reorganisation ber Universität aus, fam barob in perfön* 
liehen Konflift mit König Friedric Wilhelm I. unb zog sich, ber Fürstenhändel satt, 
ins Privatleben zurück. Da feit 1729 bei ihm eine tiefernste pietistische Gesinnung zum 
Durchbruc gelangt war, wählte er Ebersborf im Voigtlanbe zum Aufenthaltsort, 
wo sic um ben württembergischen Prediger Steinhofer ein Kreis gleichgesinnter Brüber 
unter bem Schut bes Srafen Heinrich II. Reußz zu Eobenftein gespart hatte. Eifrigst 
literarisch tätig, verlebte Moser hier von 1739 bis 1747 „bie vergnügteste unb seligste 
Zeit seines Lebens". Das Uberhandnehmen Zinzendorfischer Obern machte ihm ben 
Aufenthalt in Ebersborf unbehaglich, so baß er 1747 wieber ein Staatsamt zur Ord- 
nung ber Sinanzverhältnisse in Hessen-Homburg übernahm; aber schon 1748 schieb er 
aus, weil ber Landgraf auf „Kameralschwindler unb Seldmacher" mehr hörte als auf 
ihn. Er grünbete nun mit feinem Sohn Friedrich Karl eine „Staatsakademie" zum
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Studium bet Staatswissenschaften, die an ben alten Universitäten noc keinen rechten 
platz gewonnen hatten. Doc schon 1751 glaubte er einem Ruf in die schwäbische Heimat 
als Sandschaftstonsulent nicht entgehen zu dürfen, obwohl er ahnte, welche Kämpfe und 
Gefahren ihm bevorstehen. Diese trafen benn auc ein, wie oben im I. Band dieses 
Werts 5. 200 ff. beschrieben ist. Über fünf Jahre schmachtete ber unerschrockene Kämpfer 
gegen fürstliche Willkür im Gefängnis des Hohentwiel, Eros holend aus feiner Bibel, 
bereu Ränder er ebenso wie bie weißen Wände mit Lichtputze unb Schere beschrieb, 
weil ihm alles anbere genommen war. 1764 durch Spruc des Reichshofrdts freigelaffen 
(ogl. oben I, S. 246), hat er mit berfelben Ruhe, Unparteilichkeit unb Seistungsfchig 
feit, wie früher, bie Mrbeiten im Dienst der Landschaft wieber ausgenommen, bis er 
nac bem Erbvergleic [von 1770 sic enbgültig ins Privatleben zurückziehen sonnte. 
Bis ins hohe Greisenalter hat er sic rastlos schriftstellerischen Mrbeiten hingegeben, 
bis ein sanfter Cod ihm am 30. September 1785 bie gebet aus ber Hand nahm.

I. I. Moser ist wohl bet stärkste Dielschreiber Deutschlands unb bes 18. Sahr- 
hunderts, b. h. bes Landes unb bet Zeit, in welchen überhaupt am meisten zum Drucke 
geschrieben worben ist. Miles, was er schrieb, ist Musbrucf seines praktischen Schaffens. 
Ohne offizielle Anstellung am kaiserlichen Hofe, als württembergischer unb als hessen- 
homburgijcher Regierungsrat, als staubiger Konsulent ber württember gischen Landschaft 
unb als gelegentlicher Katgeber unzähliger Standespersonen unb Stabte, bei ben höchsten 
Reichsgerichten unb bei ben beiden Frankfurter Wahltagen, denen er beiwohnte, mit 
gerichtlichen, verwaltungsrechtlichen, wirtschaftlichen, diplomatischen Sachen betraut: 
überall ist er mit demselben Eifer unb Erfolge tätig, so recht in seinem Siemens zwischen 
ben Aktenbergen, bie er mit unerhörter Arbeitskraft unb mit glänzender Saijungsgabe 
nieberpflügt, babei noc imftanbe, sic aus ihnen umfangreiche Kollektaneen behufs literari- 
scher Perwertung anzulegen. Da ist ihm nichts zu unbedeutend, von ber kleinsten Kanzlei- 
Formalität ab, nichts aber auch zu schwierig bis zu ber verwickeltsten Staats-Kontroverje 
hinauf, bas er nicht beobachtete, erledigte, beherrschte. Diese in eminentem Sinn prat- 
tische Cendenz ist es, bie bie Schwäche unb ben Vorzug seiner wissenschaftlichen Leistung 
ausmacht. Seine Stärfe ist ber Segensatz gegen alle naturrechtlic fonftruierenbe unb 
rationalistisch destruierende Behandlung ber Jurisprudenz, wie sie eben in seiner Zeit 
üblich war. Seine Schwäche ist ber baraus entspringende Mangel jeglicher Systematik 
unb bie gänzliche Ablehnung ber Beschichte, wie sie im Segensat zur staatsrechtlich- 
historischen Schule in Halle (Ehomajius, Subewig, Sundling, Schmausz, Alascow) unb 
zu ber fast an allen Universitäten aufgekommenen Antiquitätenforschung romanistischer 
ober germanistischer Mrt wohl verständlich, aber nicht in allen Teilen berechtigt war. 
Er selbst fühlt bie Schwächen, als in feiner Arbeitsweise begrünbet: „deinetwegen 
mögen anbere ber denkenden Welt ein philosophisches deutsches Staatsrecht vorräjon- 
nieren, ober bie Geschichte unb Schicksale ber einzelnen Stücke unb Lehren bes deutschen 
Staatsrechts von Caciti ober noc älteren Zeiten her durch alle Jahrhunderte hindurch 
bis auf ben heutigen Sag erzählen; noc mehr! meinetwegen möchten sie mich auch), 
weil ich gleiches nicht tun sann ober will, aus allen hochgelehrten Zünften ausschließen 
unb mic in bie Gesellschaft ber Sammler verweisen. Ic gönne ihnen ihren Ruhm 
gern, beneide sie deswegen nicht, will mic auch mit ihnen durchaus nicht ins gleiche, 
fonbern willig auf bas niebrigere Bänkchen hinuntersetzen. Sestehen sie mir (wie bisher) 
nur noc ferner ein, ba^ meine Schriften brauchbar seien, so bleiben wir die besten 
Freunde, unb jeder fei mit seinem Los so vergnügt als ic mit bem meinigen!"

Moser wirb ber „Pater bes deutschen Staatsrechts" unb „ber Begründer bes 
europäischen Völkerrechts" genannt. Das letztere mit einem grösseren Recht als bas 
erstere. Mber es versteht sich, dasz er mit seiner oben geschilderten Arbeitsweise weit
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Über seine Spezialfächer hinausgegriffen und allenthalben fruchtbare Anregungen gegeben 
hat. Insbesondere hat er auc jene eigentümliche Wissenschaft begründen helfen, die 
um die Sitte des Jahrhunderts aus den publizistischen und allgemein aufklärerischen 
Bestrebungen der Zeit unter dem Hamen der „Statistik" entstanden ist und die als 
eine geographisch-ötonomijch-politisch-statistische Beschreibung der einzelnen Staatswesen 
charakterisiert werden kann. Diese im Unterschied von der späteren engeren „Cabellar- 
statistit" sogenannte „Univerjitätsstatistit" ist somit die Vorläuferin sowohl ber geo- 
graphischen, als auch ber staatswissenschaftlichen unb im engsten Sinne statistischen Diszi- 
plinen. Als ihre „Däter" gelten Achemwal (+ 1772), ber Schwiegersohn Mosers, unb 
Schläger (+ 1809), ein Freund des jüngeren Moser, beide Professoren in Söttingen. 
3n Aosers Schriften finbet sic unenblich viel „statistisches" Material in biefem Sinne. 
Sein eigentlichstes Gebiet ist aber, wie gesagt, bas Staatsrecht unb bas Völkerrecht. 
Das erstere war in Verbindung mit ber Geschichte schon von ber Fallijchen Schule 
getrieben worben; Moser sann als „Vater" desselben gelten, indem er es von ber 
Geschichte getrennt unb selbständig gemacht hat unb indem er namentlich auc neben 
bem Reichsstaatorecht bas ber Territorien gepflegt unb in ungemein zahlreichen dick- 
leibigen Monographien behandelt hat. Der Begrüuber des Völkerrechts ist Moser um 
so mehr, als bas positive Völkerrecht durc bas ius gentium« ber Srotius unb Pufen- 
borf, b. h. durc bas angeblich bei allen Völkern gleichermaßen gcltenbc Recht ber Aatur 
ein Jahrhundert lang vollständig niedergeworfen war. Der abstrakten Theorie bes 
Haturrechts gegenüber will Moser bas „jetzt übliche europäische" Völkerrecht schildern 
unb sammelt hiebei, wie in feinen staatsrechtlichen Publikationen, ben Stoff auf, ben erst 
ferne Generationen nach ihm verwendet haben unb ber heute noch jebem wissenschaft- 
lichen Arbeiter auf bem Gebiet ber deutschen Derfassungsgeschichte aller Zeiten unent- 
behrlic ist. Auc auf anberen Gebieten, in Prozesz unb Praxis ber höchsten Reichs, 
gerichte, im Staatskirchen- unb Lehenrecht, unb namentlich auc in ber Literaturgeschichte 
bes Rechts hat 2 loser Bebeutenbes geleistet, während seine privatrechtlichen Arbeiten 
niedriger einzuschätzen sind.

Alicht so bedeutend wie sein Pater war Friedrich Karl von Moser, aber wie 
jener von rastlosem Sleisz, unbeugsamer Gewissenhaftigkeit unb tiefer Frömmigkeit durch- 
brungen. Halbem er ein langes Leben im Ausland in ben verschiedensten Stellungen 
im Kampf mit ben Auswüchsen bes Dispotismus zugebracht, ist er in ber Ruhe zu 
Ludwigsburg im Jahr 1798 gestorben. Seine Leistungen für bie Rechtswissenschaften 
finb von geringerer Bebeutung, aber er hat eine große, auch von Goethe unb Herder 
gewürdigte Wirksamkeit ausgeübt in feiner Publizistik („Der Herr unb ber Diener" 
1759; „patriotisches Archiv für Ceutschland" 12 Bänbe 1784—90; „Politische Wahr- 
heiten" 2 Bändchen 1796), worin in kräftigem unb eblem, an Luthers Bibel gebildetem 
Stil, im Gegenfaß zu ben offiziell angestellten Publizisten bes Despotismi, bie Herrscher 
zu guter Perwaltung bes Landes ermahnt unb letztlich sogar unter Hinweis auf bie 
Schreckensvorgänge im Aachbarland an ihre staatsrechtliche Pflicht erinnert werben. 
Er hilft ben Kulturstaat, wie er nach 1806 zuerst in Preußen verwirklicht würbe, vor- 
bereiten, unb um bes geschichtlichen Einflusses willen, ben er nach dieser Richtung gehabt 
hat, gehört er in eine geschichtliche Betrachtung ber Rechtswissenschaft.

Doc wir finb bamit ber unmittelbaren Einwirkung Johann Jakob Mosers auf 
bie württembergische Rechtsgelehrsamkeit vorausgeeilt. Mosers Einfluß paart sich mit 
bem feines bebeutenben Genossen in ber Bearbeitung bes Staatsrechts, Joh. Stephan 
Pütter in Göttingen (+ 1807). Dessen Stärfe ist, baß er bie Schwächen Mosers ergänzt; 
er läßt bie Geschichte zu ihrem Rechte fommen unb bringt ben von Mloser aufgehäuften 
Stoff in systematische Ordnung. Alac Göttingen, wo neben pütter Silcher, Achenwall,
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Schlözer und andere wirken, beginnt eine Wallfahrt von Württembergern, die von dorther 
die neuen Anregungen zum Betrieb der Rechtswissenschaft in ihr Heimatland mithringen. 
Der bedeutendste und wirksamste unter ihnen war Karl Christoph Hofacker, der 
das Haupt einer neuen, weit ins 19. Jahrhundert hineinreichenden Juristenschule wurde. 
Bei ihm verbindet sic systematische Energie mit einer historischen Auffassung, welche 
an Pütters Behandlung der Reichsgeschichte herangebildet ist. Als erster sucht er eine 
prinzipielle Trennung des römischen vom deutschen Recht durchzuführen, von dem masz- 
gebenden Sesichtspunkt aus, „daßz in den römischen Sesetzen ein ganz anderer Seist der 
Sesetzgebung, als in den teutschen herrsche und daßz also unmöglich beide zusammen in 
ein System unter einerlei Sesichtspunkt vereinigt werben sönnen". Mit ber Ubersiedlung 
von Söttingen nac Tübingen soll die wissenschaftliche Energie, mit ber Hofacker jenen 
richtigen Srundsat gegen alle Kritiker siegreich durchzuführen bestrebt war, nachgelassen 
haben; er soll später in den Bann naturrechtlicher Betrachtungsweise zurückgegleitet sein. 
Immerhin war feine wissenschaftliche Kraft start genug, bie Schule ber Bolley, Pfizer, 
Griesinger unb Weishaar in Württemberg heranzuziehen. Der erste unb bedeutendste 
Schüler unb spätere Alachfolger war ber aus Mömpelgart stammende unb in Stuttgart 
erzogene Julius Friedr. Malblanc (1779 —93 Professor in Altors unb Erlangen, 
von 1793 bis 1828 in Tübingen). Dieser hat nicht nur wie fein Lehrer im Privatrecht 
Bedeutendes geleistet, sondern er hat sic auc auf bem Gebiet des Kriminalrechts als 
Seschichtsschreiber ber Carolina einen bedeutenden Kamen geschaffen (Beschichte ber 
peinlichen Serichtsordnung Kaiser Karls V.; Nürnberg 1783). Ja selbst in feiner Be- 
Handlung bes territorialen Staatsrechts ber Reichsstädte macht er bedeutsame Fortschritte 
über den von 3. I. Alofer herrührenden Anfang hinaus. Das nach seinem Code von 
feinem Schüler Christian Gotti. Smelin herausgegebene Lehrbuc ber Pandekten 
war in bamaliger Zeit wohl das beste unb hat trotz der weitgehenden unb oft ganz 
äuszerlichen Systematik über ein halbes Jahrhundert seinen eigentümlichen Wert behalten, 
inbem es mit Klarheit unb einer gewissen Eleganz ber Darstellung bie damals durc 
Hofacker neu gewonnene Gestalt ber Rechtsbehandlung bis ins Einzelne barlegte. Der 
eben genannte Christian Smelin hat sic im Zivilprozeßz unb Strafrecht als selbständiger 
Gelehrter Geltung erworben unb in feiner in vielen Auflagen erschienenen Ordnung 
ber Gläubiger für bie württembergischen Juristen auf lange Zeit ein unentbehrliches 
Handbuc geschaffen. Einen weiteren Aufschwung nahm bas Staatsrecht in Württem- 
berg zu gleicher Zeit durch Johann Christian Majer, ber auch von Moser, Pütter 
unb Justus Möser angeregt namentlich bie Unterscheidung zwischen Derfassungs- unb 
Regierungsrecht deutlich ausgeprägt unb gehandhabt hat. In Tübingen schrieb er 
(nac seiner Lehrtätigkeit in Jena unb Kiel) namentlich 5 Bücher über „Deutsche Erb- 
folge, insbesondere in Lehen- unb Stammgütern" unb ein Heines geistreiches Schriftchen 
„über bie beiden höchsten Würden bes heiligen römischen Reichs", worin er eine treffende 
Übersicht bes mittelalterlichen Staatsorganismus gibt. Das württembergische Staats- 
recht ist durch bas vortreffliche Wert von Joh. Gottlieb Breyer (+ 1796 als 
Seheimerat) im 8 elfte Mosers weiter erforscht worben.

Daturwilfenicaften
Die Wiffenf chaften ber I a te m a t i f unb Alaturerkenntnis nehmen unter 

Herzog Karls Regierung einen grossen Aufschwung in Württemberg. Sie bildeten über- 
haupt bie Lieblingsbeschäftigung ber Sebildeten in jener Zeit. Waren es doc haupt- 
sächlic bie naturwissenschaftlichen Entdeckungen, bie bas neue Weltbild geschaffen unb 
bie Aufklärung heraufzuführen geholfen haben. Mechanismus unb mathematische 

Herzog Karl von Württemberg 17
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Klarheit waren allenthalben die Stichworte der neuen Zeit und der neuen Wissenschaft. 
Die Philosophie Wolffs und seiner Schüler erstrebte die engste Verbindung mit der 
Mlathematif und suchte den Theismus naturwissenschaftlich zu erweisen. Kein Wunder, 
daßz alles, vom radikalsten Aufklärer bis zum frömmsten Landpfarrer, sic der Erkundung 
der Aatur und ihrer Sesetze widmete und daßz aus dieser vielfältigen Beschäftigung mit 
der Wissenschaft manc schönes Resultat zutage trat. Durc die ganze für uns in Be- 
tracht kommende Periode läszt sic eine kontinuierliche Tradition mathematisch-natur- 
wissenschaftlicher Schulung nachweisen, die allerdings erst um die Wende des 19. Sahr- 
hunderts ihre schönsten Erfolge in Württemberg gezeitigt hat. Einzelne Württemberger 
haben teilgenommen an den geographisch-naturkundlichen Entdeckungen der Zeit. And 
zum Schluß sind einige Dilettanten zu nennen, die dem Lieblingsstudium der Zeit in 
ihren Aluszestunden nicht ohne Erfolg abgelegen sind.

Derjenige, welcher die Ergebnisse der neueren Alaturwijjenschaft und ihre Methoden 
in Württemberg zuerst besannt machte, war Johann Konrab Dreiling (+ 1752). Der 
Pfarrersohn von Löchgau ist nac einer frühreifen Jugend unb nac einem polyhistorischen 
Studium im Stift von Jak. Bernoulli zu Basel für die Wathematit endgültig gewonnen 
worben, hat in Paris mit Ozanam, V^ofpital, Darignon, be la Hire unb anberen 
naturwissenschaftlichen Drögen verkehrt unb würbe zum Mitglied ber Akademie der 
Wissenschaften bort gewählt. Seit 1701 bekleidete er bie ordentliche Professur für Aatur- 
lehre unb Meszkuns in Tübingen, würbe 1745 mit bem Eitel Prälat pensioniert unb 
starb 7 Jahre später. Aus feinen Schriften ist bemerkenswert ber »Methodus de 
maximis et minimis« 1701. Auszerdem schrieb er eine „Ehrenrettung ber Alchymie" 
(1730) unb bekämpfte bie Leibnizsche Monadologie (1722). Auf übergrosse Bescheiden- 
heit läszt ber Vers nicht schliessen, in bem er bie Resultate feiner Arbeit jufammenfaht:

Mobile perpetuum struxi, cyclumque quadravi, 
Quaesivi, inversi, quot lapides Sophiae!

Creilings Schüler, Seorg Wolfgang Krafft (+ 1754), hat gleichmäßzig über Astro
nomie, Physik, Meteorologie unb reine Mathematik gearbeitet. Er löste insbefonbere 
bas schwierige Problem vom berganrollenden Doppeltegel. Seine Institutiones geo- 
metricae sublimioris waren vor Erscheinen bes Kästnerschen Kompendiums bas einzige 
einschlagende Werf, aus dem vorwärts strebende Studierende in Deutschland mathe- 
matische Bildung schöpfen sonnten. Seines Freundes Johann Kies (+ 1781) Haupt- 
stärke war bie Astronomie. Er hat in Berlin zusammen mit bem berühmten Lalande 
Beobachtungen zum Zweck einer schärferen Bestimmung ber Sonnenparallare gemacht. 
In feinen Schriften de viribus centralibus 1758 unb de lege gravitatis Newtoniana 
1773 ist er als einer ber ersten in Deutschland für Alewtons Bbeen eingetreten. In ber 
letzteren Schrift wirb bie eben entdeckte Anziehung ber Sebirge für bie Befestigung ber 
Alewtonschen Sravitationslehre verwertet. Für bas Jahr 1750 lieferte er bie astronomischen 
Ephemeriden. Im selben Jahr behandelte er auch in einem Hufsat für bie Berliner 
Akademie bie viel besprochene Aufgabe, den grössten Slanz ber Penns zu bestimmen.

Der Schüler unb Alachfolger von Kies, Christoph Friedrich Pf lei ber er (+ 1821) 
hatte sic in Genf bei Lesage weitergebilbet unb war nac Warschau an bie neu errich- 
tete Militärakademie berufen worben (1766). Von bort fam er, wie oben berichtet, 1781 
nac Tübingen. Als Lehrer wie als Schriftsteller beschäftigte er sic vorzugsweise mit 
ber Deometrie. Am bekanntesten würben feine „Anmerkungen zu ben Elementen bes 
Euklid" (von ihm selbst in Heften unb bann wiederholt unter Benutzung bes hand- 
schriftlichen Alachlasses von K. Fr. sauber 1827 herausgegeben). Ein anberes Wert 
über „Die ebene Trigonometrie mit Anmerkungen unb Beiträgen zur Seschichte der- 
selben" soll ein vortreffliches Buc fein, aus dessen zahlreichen Anmerfungen man heute 
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noc vieles lernen kann. Das Hauptverdienst von Pfleiderer ist, baß er eine tüchtige 
Schule von Mathematikern in unserem Lande großzgezogen hat (Wurm, Camerer, Pfaff, 
Hauber, Renz), unter denen fein späterer Kollege und Aachfolger 3. S. 8. Bohnen- 
berget (1765—1831) als Physiker unb Astronom und als der, welcher ben ersten Srund 
zur trigonometrischen Durchmejjung Württembergs gelegt hat, besonders ausgezeichnet war.

Eine besondere Bedeutung gewann in unserer Periode für die Seschichte ber Aatur- 
Wissenschaften in Württemberg bie Familie Smelin, ausgehend von bem Apotheker 
Johann Seorg Smelin (+ 1728), ber, aus Münchingen, OA. Leonberg, ftammenb, 1706 
von Stockholm in bie Heimat zurückkehrte unb durch Heirat mit ber Cochter des Apo- 
thefers Haas bie bekannte, nach der Familie heute noch benannte Apotheke am Klarst 
übernahm. Seit 1710 hielt er Vorlesungen an der Universität, unb seither bis zum Cod 
bes Chemikers Christian Smelin im Jahr 1860 war ber Name auf ben Lehrstühlen 
ber Medizin, Chemie unb Botanik (auc ber Rechtswissenschaft) ununterbrochen, zuweilen 
durc mehrere Mitglieder ber Familie vertreten. Der gleichnamige Sohn bes Apothekers 
Johann Seorg Smelin (+ 1755), seit 1749 Professor in Tübingen, machte ben 
Kamen berühmt in ber Welt ber Selehrten. Seine zehnjährige Reise in Sibirien hat er 
in 4 Bänden, bie er „nur zu seinem Vergnügen aufgesetzt hatte", beschrieben („Reisen" 
1751—52). Der wissenschaftliche Ertrag ist in feinem bebeutenbften Werf „Flora 
Sibiriaca« (2 Vbe., Petersburg 1748—49) enthalten. Eine Ergänzung zu beiden Werfen 
bildet sein Briefwechsel mit Linné, Haller, Steller unb anberen Selehrten (1860 von 
Plieninger herausgegeben). Eine befonbere Bedeutung in ber Seschichte ber Erdkunde 
kommt ihm zu, inbem er mit Hilfe barometrischer Messungen „von ber beträchtlichen 
Bodenanschwellung Transbaikaliens eine gute Vorstellung besam unb bie Tatsache er- 
mittelte, baß ber Spiegel ber Kaspischen See unter bem Spiegel bes Schwarzen Aleeres 
eingefenft liege". „Er verkündete zuerst, daß in Ostsibirien wenige §uß unter ber Ober- 
fläche ber Boden selbst im Sommer nie auftaue." „Seine Vorrebe zur sibirischen Pflanzen
welt enthält ein meisterhaftes Aaturgemälde Eiefasiens", unb an eine Unterscheidung ber 
Erdräume, wie sie Smelin für bie wahre Aaturgrenze zwischen Asien unb Europa be- 
grünbete, „hatte vor ihm sein Seograph gebaut".21)’

Ein älterer Sohn bes Apothekers, ber Arzt war unb nac bem Code bes Vaters 
bie Apotheke übernahm, war Johann Konrab Smelin (+ 1759). Auc er hielt 
Vorlesungen an ber Universität unb veröffentlichte verschiedene Aufsätze zur Verbesserung 
ber Vereisung einzelner Arzneimittel. Der dritte Vruber bes berühmten Reisenden unb 
sein Alachfolger auf bem Lehrstuhl ber Votanif unb Chemie, Philipp Sriedric 
Smelin (+ 1768), hat außer einer Zahl von akademischen Selegenheitsschriften nur 
eine fleine botanische Arbeit (»Otia botanica« 17 60) unb einen „Bericht über ben Reut- 
linger Sesundbrunnen" (1761) veröffentlicht. Ein jüngerer Sproß ber Familie, Samuel 
Sottlieb Smelin (1744—74), hat, bem Beispiel feines berühmten Oheims folgend, 
in russischem Auftrag nac bem südlichen Ruszland unb nördlichen Persien eine Forschungs- 
reife angetreten, wobei er in Sefäugens chaft eines eingeborenen Chans geriet unb in jungen 
Jahren gestorben ist, fern von ber Heimatstadt, bie schon einen Lehrstuhl für ihn bereit hielt.

Einer ber ersten Schüler Creilings war ber Philosoph, Cheolog unb Staatsmann 
33 Usinger, ber von ber Pariser Akademie wegen einer Preisschrift über bie Schwere 
gefrönt würbe unb ber in Petersburg unb Stuttgart wegen feiner Kenntnisse in ber 
Befestigungskuns sehr geschätzt war. Durc ihn unb feine Schüler warb die Vorliebe 
für mathematische Wissenschaft im württembergischen Cheologengeschlecht heimisch. Unb 
wenn bie mathematisch interessierten Pfarrer zum Teil auc komische Käuze waren, wie 
3. V. ber Vater bes Nationalisten F. E. S. Paulus, unb wenn ihre physikalischen Dor- 
stellungen auch oft bireft in ihre Theologie mit übergingen, so haben sie doc aus ihrer 
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mitte einen Philipp Matth. Hahn (+ 1790) hervorgebracht, der als Pfarrer zu 
Onstmettingen und Echterdingen mechanische Instrumente, Wegen und Uhren baute, 
von denen noc heute eine im Sermanischen mufeum zu Nürnberg zu sehen ist. Er 
stand in der Sunjt seines Herzogs und des Kaisers Joseph II. Herzog Karl August von 
Weimar und Soethe besuchten ihn im Jahr 1779. Weben feiner tiefsinnigen Geologie 
erwog Soh. Ludw. Fricker (+ 1766) physikalische Probleme. Und durch Besserung des 
Ackerbaus und der Weinwirtichaft haben der Prälat Balth. Sprenger (+ 1791) und 
der Pfarrer Joh. Sottl. Steeb (+ 1799) sic einen Warnen gemacht. Während letzterer 
namentlich über die Kultur der Rauhen Alb sic Sedanten machte, ist es jenem gelungen, 
die Jahrhunderte alten Regeln der Landwirtschaft in feinen Schriften mathematisch zu 
erweisen und so als erster in Deutschland eine Theorie der Landwirtschaft im Sroßzen 
aufzustellen.21)
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