
Bibliothehien

ie Klöster waren es, wo man in alter Zeit Bibliotheken vornehmlich zu suchen 
hatte. Auc in den Sagen Herzog Karls noc sonnte man rings um Würt
temberg in Klöstern und Stiftern die reichsten literarischen Schätze finden: wir 

erinnern nur an Zwiefalten, Weingarten, Wiblingen, Ellwangen, Schöntal, bereu Samm- 
hingen jetzt im wesentlichen in ber Landesbibliothet zu Stuttgart vereinigt. sind. . Was 
aber Kitwürttemberg betrifft, so waren dort die Klöster in ber Keformationsjeit auf- 
gehoben worben, unb was aus ihren Bibliotheken geworben ist — unb in manchen 
waren sehr ansehnliche Büchereien, 3. E. zeugen ihre Kataloge noc heute davon , 
barüber fehlt es an genaueren Alachrichten. Einiges ist bei ber Aushebung nach Stutt- 
gart verbracht worben, bas meiste jedoc scheint an Ort unb Stelle belassen worben zu 
fein, schon weil man in vielen Klöstern Schulen für die Heranbildung evangelischer 
Geistlicher einrichtete; in den Kriegen aber ber folgenben Jahrhunderte ist jedenfalls 
vieles vernichtet, nicht weniges vom Seinde fortgeschleppt worden. Sicher ist, daß zur 
Zeit Herzog Karls bie Klosterbibliotheken Württembergs keinerlei Kolle mehr spielten; 
was sie außer bem nötigsten Bedarf ber Klosterschulen, wo solche waren, befassen, wirb 
kaum weiter gewesen fein, als was man heute noc dort finbet, unb bas ist wenig genug. 
Und wie sah es in ben Stabten aus? Auc hier würbe die Antwort befriedigend 
lauten, wenn wir von denjenigen jetzt württembergischen Städten zu reden hätten, die 
damals noc freie Reichsstädte waren. Aoc heute geben bie Stadtbibliotheken in Alm 
unb Reutlingen, bie Prarrbibliothet in Solingen, in Sony bie Kirchenbibliothet, in Heil- 
bronn die jetzige Symnasialbibliothe Kunbe bavon, wie gut man in diesen Stabten 
auc Tücherschätze zu würbigen gewusst hat. Das hing mit der politischen Selbständig- 
seit biefer Gemeinwesen unb, teilweise wenigstens, auc mit ihrem Reichtum zusammen. 
3m Herzogtum Württemberg war es anders, ba gab es mit Ausnahme Stuttgarts 
seine Stadtbibliothet. Blickt man aber in ben Katalog ber tintigen Rathausbibliothet 
von Stuttgart, bie, soweit nicht inzwischen Ausscheidungen ftattgefunben haben, bie Sort- 
setzung ber alten Stuttgarter Stadtbibliothet bilbet, so finbet man, daß in biefer zwar 
nicht ausschlieszlic, aber vorwiegenb solche Bücher waren, wie sie für bie Verwaltung 
ber Stabt benötigt würben; eine allgemeinere Bedeutung hatte biefe Sammlung nicht.

Größzere unb wichtigere Bibliotheken bagegen unterhielten ber Staat unb bas 
Fürstenhaus unb doc gilt auc von ihnen, daß sie für bie Öffentlichkeit von wenig 
Belang waren. . . —

Sehen wir von ber Universitätsbibliothek, wie auc von ber des Stifts in Eü: 
bingen ab, von benen wir in biefem Zusammenhang nicht zu reben haben, so ist einmal 
bie Vibliothet ber Landschaft zu nennen. Sie enthielt nicht nur bie zum Hand: 
gebrauet) ber Ständemitglieder erforderlichen Bücher, fonbern auszerdem allgemein bildende
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Werke. Auch eine Art Lese- und Anterhaltungssaal war damit verbunden. An Martini 
1754 wenigstens faßte der Engere Ausschuß den Beschlusz, alle Montag und Donners- 
tag nachmittag von 2—4 Ihr eine Anzahl von Zeitungen und die Reichstagstommuni- 
täte im Candtagssaal aufzulegen. Dort sollten zu genannter Zeit die „Membra" zum 
Selen und Konersieren zusammenkommen. Als eine „Ercitation" wurde angesehen, 
wenn dabei „allwegen auc ein Kaffee praesentiert würbe". Man sieht, für die Stände- 
mitglieder war nicht übel gesorgt wie lange die eben gebaute Einrichtung bestano, 
wissen wir freilich nicht ; allein all das galt natürlich nur dem enggezogenen Kreis 
der Sandichast, unb wenn es gleich sicher ist, baß Bücher auc an anbere als die Rächst- 
berechtigten abgegeben wurden, so waren dies doc Ausnahmen unb mußten es fein. 
Die Öffentlichkeit hatte weiter feinen Rutzen von biefer Bibliothet.1)

Das Seitenstüc zu ihr bilbete die Regierungsratsbibliothet. Sie war zu- 
nächst, wie ihr Käme sagt, für ben Regierungsrat, früher Oberrat, bestimmt, somit 3e- 
hördenbibliothet. Nit ber Zeit aber war sie durch größere Stiftungen über ihre ur- 
sprüngliche Bestimmung hinausgewachsen. Ja, in ben ersten Regierungsjahren Herzog 
Karls schien es, als ob sie bte Srundlage zu einer allgemeinen unb öffentlichen Zibliothet 
abgeben sollte. In biefem Sinn würbe 1750 nicht nur bie Bereinigung ber Konsistorial- 
bibliothet mit ihr angeorbnet, foubern es würbe zugleich bie Offenhaltung ber Zibliothet 
für bas Publikum an einigen Sagen ber Woche eingeführt. Aac wie vor aber blieb 
sie in erster Linie Behördenbibliothet; bie Herzogliche öffentliche Bibliothet erwuchs, wie 
wir sehen werben, aus anberer Wurzel.

Aoc ist auc bie fürstliche Bibliothet zu erwähnen, bie sic in Ludwigsburg 
befanb. Herzog Eberhard Ludwig hatte sie bafelbft im Jahr \c22 auf Srund älteren 
fürstlichen Besitzes eingerichtet, unb sie hatte anfänglich einen schönen Aufschwung ge
nommen, so baß sie 1746 einen eigenen Bibliothekar erhielt. Auc Herzog Karl machte 
in ber früheren Zeit feiner Legierung (3- 3. 1750 unb 1751) bebeutenbere Aufwendungen 
für sie; bann freilich scheint sie ihm in Vergessenheit gefommen zu sein. Obwohl fürst- 
liche Bibliothek, war auc biefe Büchersammlung nicht ausschlieszlic dem Kreis, auf ben 
ihr Karne hinweist, b. h. bem fürstlichen Haus unb bem Hofe zugänglich; auc sie biente 
einem etwas weiteren Benützerkreise unb war sogar von Anfang an für einen solchen 
bestimmt.

Das ist im Zusammenhang mit bem, was wir bei ben anberen Bibliotheken ge- 
funben haben, wohl bemerkenswert. Man ersieht baraus, baß bas Verlangen nac gei- 
stiger Beschäftigung in ber ersten Hälfte unb um bie Mitte bes 18. Jahrhunderts sic 
wieder allgemeiner unb kräftiger regte unb überall an bie Core ber vorhandenen größeren 
Bibliotheken flopfte. Aicht als ob cs an Privatbibliotheken gefehlt hätte. Es 
gab bereu in Württemberg damals nicht weniger als heute, ja — bas ist ber Eindruck, 
ben man unwilikürlic bekommt — eher mehr als jetzt. Fast jebe Zeitungsnummer 
jener Sage bringt Bücheranzeigen von Buchhändlern ober Antiquaren; sie hätten sic 
nicht verlohnt, wenn nicht zahlreiche Käufer ba gewesen wären. Auc aus privatem 3e- 
sitze werben Bücher häufig ausgeschrieben, unb zwar ausgeschrieben nicht nur zum Kauf, 
foubern — merfwürbigerweife — auch zur Verlosung. Dies weist barauf hin, baß es 
ben Seuten jener Zeit vielfach nicht barum zu tun war, bestimmte Bücher, foubern über- 
haupt Bücher zu haben, baß es zum guten Con gehörte, eine eigene Bibliothek zu be- 
sitzen. Unb gab es infolgedessen viele Privatsammlungen, so waren hierunter auc recht 
ansehnliche. Wir nennen nur diejenigen bes Stuttgarter Spezials (Dekans) Bernharb 
(mit vielen Seltenheiten, barunter ber erste datierte Stuttgarter Druck), bes Regierungs- 
präfibenten von Semmingen (historische unb literarische Werfe, besonders viele Klaffifer), 
bes Hofrats Hartmann (vaterländische Literatur), ber Regierungsräte Eljäßzer unb Kcuß 
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(juridische Werke), des Regierungsrats Feuerlein (Klassiker) und — die größzte unter 
ihnen — diejenige des Seheimen Rats 2. 8. Frommann, mit 25 000 Bänden, die auf 
verschiedene Sebiete sic erstreckte.2)

Aber so groß 3. E. und so zahlreich die Privatbibliotheken waren, — es waren 
immer nur einzelne Persönlichkeiten, die solche besaszen, und auc die glücklichen Besitzer 
sonnten naturgemäß nicht alles haben, was sie brauchten. Das Bedürfnis einer reich 
ausgestatteten öffentlichen, d. h. allen zugänglichen Bibliothek war also doc und blieb 
vorhanden.

Diesem Bedürfnis augenscheinlich wollte Karl Eugen entgegenkommen, wenn er im 
Jahr 1764 mit dem plan hervortrat, eine öffentliche Bibliothek zu stiften. Die 
Vermutung liegt nahe, baß er dabei — ähnlich wie es bei ber Schaffung feiner Bibel- 
sammlung ber Fall war — durc bas Beispiel anberer fürsten beeinflußt worben ist. 
Doc trifft dies keineswegs zu. Wir haben wenigstens feinen Vorgang finden können, 
nac bem er sic etwa gerichtet hätte. Des Herzogs ureigenster Sedanke war ber plan 
aber doc wohl nicht. Er war ihm vermutlich von britter Seite eingegeben unb zwar 
höchst wahrscheinlich durc ben Bibliothekar ber eben genannten fürstlichen Büchersamm- 
lung, Josep Ur tot (vgl. I, 421 f. 510; II, 63). Diesem bei feinem Herrn sehr woßb 
gelittenen Manne lag ja ein solcher Gedanke schon vermöge feiner berufließen Hufgabe 
naße. Ohnedies läßt auc ber persönliche Vorteil, ber ißm ßiebei winkte, barauf feßließen, 
baß er ber Dater bes Gedankens war. Denn es war zu erwarten, baß, wenn die Sache 
zustande fam, er selbst unb sein anberer ber Leiter ber neuen, großen Bibliothek würbe, 
was in ber Eat bann auc eintraf. Ja noc meßr: Uriot ßatte im Saufe ber letzten 
Jahre eine umfangreiche Büchersammlung zusammengebracht unb sonnte hoffen, baß er 
sie mit Gewinn an ben Herzog für bic neue Bibliothek abtreten sönne. Unb auc barin 
täuschte er sic nicht. Die Erwerbung ber Uriotfcßen Hibliotßef war ber erste Seßritt, 
ben Karl Eugen zur üerwirfließung bes planes tat, unb er zahlte bafür eine unge- 
wöhnlic hohe Summe — 15 000 Sulden, wäßrenb ein Sachverständiger, allerdings 
nachträglich, sie auf 4000 unb beim höchsten Hufeßlag auf 6900 Sulden schätzte. Aber 
wenn wir sagen: „er zahlte", so ist dies streng genommen zu viel gesagt. Denn ber 
Herzog dachte nicht baran, selbst jene Summe zu erlegen; ber Kirchenrat als Verwalter 
bes Kirchenkastens sollte es tun, unb so feßr berfelbe sic bagegen sträubte, so mußte 
er doc eine Rate um die anbere zahlen, unb erst als bie Summe von 8000 Sulden 
erreicht war, gelang es ben Bemühungen bes großen Ausschusses ber Landschaft, ber 
bie Sache mit anbern Beschwerden feßließließ vor ben Kaiser brachte, die Überwälzung 
wenigstens ber restlichen Schuld auf bie herzogliche Rentkammer zu erwirken.3)

Die neue, öffentliche Hibliotßcf bestaub bereits geraume Zeit, als biefe unerquick- 
ließe Angelegenheit 1767 ihren Abschluß fand. Der Herzog hatte sic durc sie im weiteren 
Vorgehen nicht stören lassen. In Ludwigsburg, wo er damals residierte, ßatte er ein 
neu gebautes Haus, bas jetzige Sebäude Ar. 12 ber Stuttgarter Straße — an dessen 
Stelle übrigens schon 1766 ber sogenannte ©rafenbau, jetzt vorbere Scßloßftraße Ur. 29 
unb 31 trat — für bie Aufnahme einer ^ibliotßef herrichten unb bie fürstliche Biblio- 
tßet unb bie Mriotsche Büchersammlung bort zusammen aufstellen lassen. Über nicht sie 
allein. Er ßatte ben ursprünglichen Plan inzwischen erweitert. „en Künsten unb 
Wissenschaften" wollte er „einen Tempel" errichten, eine Stätte wollte er feßaffen, an 
ber biefe beiden Blüten bes geistigen Lebens Pflege finden sollten. Darum würbe auc 
bie im Jahr 1761 gegründete Académie des Arts von Stuttgart nac Ludwigsburg 
verlegt unb gleichfalls in ben Räumen bes genannten Hauses untergebracht. Sm Zu- 
sammenhang mit ben Seburtstagsfeftlicßteiten bes Sahres 1765 warb fobann bas In- 
ftitut in Segenwart bes ganzen Hofes, ber fremben Sesandten, ber Minister, Stabs« 
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offiziere usw. am 13. (nicht 12.) Februar genannten Jahres feierlich eingeweiht. Die 
dabei gehaltenen Ansprachen und Reden sowie die Stiftungsurkunde würben auf des 
5er30gs Befehl sofort gedruckt, damit sie alsbald weiteren Kreisen besannt würben.

Unter ihnen ist die Stiftungsurkunde besonders beachtenswert; sie1 gibt Aufschlußz 
über alle Verhältnisse ber neuen Sründung. Danac sollte ein Reimer Rat die Ober- 
aufficht über bas ganze Institut führen, währenb die Leitung ber Kunstangelegenheiten 
ein Kat in Rauben haben, diejenige ber wissenschaftlichen Abteilung aber mit ben 
gunttionen des. ersten Bibliothekars sowie bes Inspektors am Medaillen-Kabinett unb 
des Aufsehers über die Haturalienfammer verbunden fein sollte. Alle Jahre aber am 
12. gebruar sollte eine öffentliche Versammlung in bem Institut gehalten werben, zu 
ber ber Herzog selbst sich einfinden ober einen Vertreter schicken wollte unb in ber außzer 
bem Vortrag bes Jahresberichts über einen Segenftanb aus ber württembergischen 
Geschichte unb über „eine Materie, wovon bas Land einigen linken ziehen tau," ge- 
sprachen werben sollte. So würbe es in ber golge auch gehalten, solange bie Bibliothet 
in \ubwigsburg war. Dann aber scheint diese geier in Wegfall gekommen zu sein.

3n befonberer Weife — auch das is aus ber Stiftungsurkunde zu ersehen — 
dachte sic ber Herzog bie Ausgestaltung ber wissenschaftlichen Abteilung, belehrte unb 
Liebhaber ber Wissenschaft sollten sic anschließzend an bie Bibliothek zusammentun, münd- 
lich ober brieflich ihre „Einsichten" einanber mitteilen unb in Versammlungen ihre Ar- 
beiten zur Verlosung bringen, bie bann gegebenenfalls vom Herzog belohnt unb auf feine 
Kosten gedruckt werben sollten. Mit anberen Worten, es sollte eine Gelehrten-Seseuschaft 
fic bilden, von ber Karl hoffte, daß sie „von ber gelehrten Europaeifchen Welt bes 
Eituls einer Academie ber Wissenschaften würbig geachtet" werben würbe.

Das waren bebauten unb Wünsche, angeregt vielleicht durc Balth. ^aug,4) zur 
weiteren Entwicklung kam die Sache aber nicht, wenn sie gleich ben Herzog nac fahren 
noch beschäftigte/) Anders Qings mit ber Bibliothek. Doc ehe wir ihre Geschichte ver- 
folgen, hören wir zunächst, was bie Stiftungsurkunde über ihre Benützung unb Unter* 
haltung bestimmt. Sie sollte „jedermänniglic ohne Unterschieb bes Kangs ober Staubes 
mit alleiniger Ausnahm ber Livrée-Kebienten" unb — so müssen wir auf ®runb ber 
Bibliothekakten hinzufügen — ber Juden „offen seyn", offen aber freilich nur zur Benützung 
an Ort unb Stelle. Bücher entleihen bürste nicmanb, „es wäre bann, baft ein solcher 
sich mit einer von uns [bem Herzog] eigenhändig unterschriebenen Ordre legitimiren 
sönne". Das würbe auc streng durchgeführt, so zwar, ba^ 3. 33. im Jahr 1777 nur 
acht Personen auf Srund einer herzoglichen Ermächtigung unbeschränkt, unb mit 3e- 
schränkung auf einen bestimmten 3 werf noch einige Professoren bas Recht zum Ent- 
leihen hatten. Selbst ein Joh. Jak. Moser besam bies Recht erst im Jahr 1778 (in 
seinem 78. Lebensjahr), „jedoc ohne Consequenz auf andere". (Die beschränkende 3e- 
ftimmung bauerte über ben Cod Herzog Karls hinaus; benn noch unter feinen Aach- 
folgern finben wir vom Herzog selbst unterschriebene Legitimationen ber genannten Art; 
wann sie abgefd^afft worben, haben wir nicht feftftellen sonnen.) Zudem mussten bie 
entliehenen Bücher laut bem Stiftungsdiplom an ben Öffnungstagen frühmorgens zu- 
rückgebracht werben, damit bie Benützer alles zu Hause fanben. Die Bibliothet war 
also in ber Hauptsache als Präsenzbibliothek gebadet. Dennoc war sie nicht allzu häufig 
zugänglich: je am Wontag, Wittwoch unb Freitag von 9—12 unb von 3—6 Ihr, bas 
war alles, unb babei war sie ungefähr dreizehn Wochen im Jahr ganz geschlossen. Kei 
ber Neuregelung im Jahr 1777 würbe bie Zahl ber „Tesz-Eäge" sogar auf zwei (Witt* 
woc unb Samstag) beschränkt unb nur an ben Nachmittagen, von 2—5 Uhr, sollte 
bie Bibliothek an denselben zugänglich sein. Ein Srund für biefe weitere Einschränkung 
ist nicht angegeben.
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Aatürlic war auch von Anfang an für die Ergänzung der Bibliothek gesorgt. 
Dor allem sollte eine grössere Summe Geldes jährlich dafür verwendet werben; es 
waren 1000 Sulden, die je zur Hälfte vom Kirchenrat und von ber Rentkammer be- 
stritten werben sollten. Weiter würben auc bie Buchhändler unb Buchdrucker des 
Landes in Anspruch genommen; letztere sollten von allem, was sie drucken, „ein wohl 
conditionirtes Exemplar" einfenben unb ersteren würbe eine ältere Bestimmung, wo- 
nac sie alljährlic Bücher bis zu einem bestimmten Betrag an bie Herrschaft abzuliefern 
batten, neu eingeschärft. Endlich warb auc auf Dubletten aus ben anbern staatlichen 
Bibliotheken unb auf Geschenke von privaten gerechnet, unb um biefe in größerer Zahl 
herauszulocken, sollte alle drei Monate in ber Stuttgarter privil. Zeitung auf befonberem 
Blatt ein Verzeichnis ber Schenkungen veröffentlicht werben.

Erot allem bem ging es aber mit ber Vermehrung ber Bibliothek in ben ersten 
Jahren nicht recht vorwärts. Die Geschenke scheinen nicht nachhaltig zugeflojien zu 
sein, — das eben erwähnte Verzeichnis finden wir wenigstens nur einmal bem in ber 
Landesbibliothet befindlichen Exemplar ber genannten Zeitung beigegeben. Die Buch* 
drucker unb Buchhändler tarnen ihren Verpflichtungen nur lässig nach, unb im Jahr 
1769 würbe gar auc noc bie Dermehrungsjumme von 1000 auf 600 Sulden herab- 
gesetzt. Ein ganz anberer Zug aber tarn in bie Sache, als bie Bibliothek einem lange 
gehegten unb dringenden Wunsche Stuttgarts entsprechend in biefe Stabt unb zwar zu- 
nächst (bis 1820) in bas am Marktplatz gelegene sogenannte Herrenhaus verlegt würbe. 
Das geschah im Sahr 1776, worauf bie Wiedereröffnung am 12. Februar \7c7 erfolgte. 
Jetzt tonnte ein Gedanke, ber schon im Stiftungsdiplom ber öffentlichen Bibliothek an- 
gebeutet war, zur Ausführung gebracht, b. h. es tonnten bie Bibliotheken ber in Stutts 
gart befindlichen »Corpora unb Collegia«, „so bisher als Einzel von feinem sonder- 
lichen Hügen gewesen", allen voran bie obengenannte Regierungsrats- samt ber Kon- 
sistorialbibliothet, mit ber grossen Sammlung vereinigt werben. Aber auc bas Land 
warb herangezogen, unb wo immer auf einem Rathaus, in einem Stadtarchiv ober 
sonst bei einer amtlichen Stelle wichtigere Werke lagen, mussten sie zur Verfügung ber 
Herzoglichen öffentlichen Bibliothek gestellt werben. Das war aber nur eine ber neuen 
Maszregeln zur Hebung dieser Anstalt. Denn jetzt würben auc ganz anbere Summen 
an ihre Vermehrung gerückt (woher ber Herzog sie immer nahm, ist nicht recht ersicht- 
lich). Eine grosse Privatbibliothet um bie anbere, wie sie im Sande unb ausserhalb 
besfclben frei würben, würbe angetauft. Daneben würbe ber Buchhandel in umfängt 
licher Weise ins Brot gesetzt, unb damit auc bie literarischen Erzeugnisse ber fremben 
Kulturstaaten nicht fehlten, benützte Herzog Karl seine zahlreichen Reisen zum An- 
tauf von Büchern, ober er schickte Bibliothetare zu solchem Zwec ins Ausland; nament- 
lic aber würben von ihm in fremben Ländern, in Osterreic nicht nur, auch in Italien, 
Frankreich, Spanien geeignete Persönlichkeiten, halb bie diplomatischen Vertreter des 
Herzogtums in bem betreffenden Land, balb Gelehrte, Bibliothekare usw., als Agenten 
ausgestellt, bie auf bie besten neuesten unb seltene ältere Bücher zu achten unb ihre Er- 
Werbung zu vermitteln hatten. Der Vertreter bes Herzogs am kaiserlichen Hof, Lega- 
tionsrat unb Ministerresident Bühler, scheint sic dabei befonbers hervorgetan zu haben. 
Es tönnte bei solchem Verfahren scheinen, das es doc recht sehr dem Zufall überlassen 
blieb, was in bie Bibliothek fam ober nicht. Dies war jedoc keineswegs ber Sal; 
ber Herzog hatte es auf eine planmässige Ergänzung ber Sammlung abgesehen unb 
um jener Gefahr zu begegnen, mussten im Jahr 1781 die Professoren ber Hohen Karls- 
schule bie Kataloge ber Bibliothek, jeher benjenigen feines Faches, unb ebenso musste 
ber damalige Oberbibliothekar Lebret ben ber Theologie auf bie noc fehlenden Bücher 
durchgehen unb Vorschläge zu ergänzenden Anschaffungen machen.
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Bemerkenswert ist, wie sehr der Sürst sic jetzt auc persönlich um feine Schöpfung 
sümmerte. Alle Einzelheiten, die die Bibliothek angingen, regelte er selbst; über die An- 
saufe der Bücher entschied immer er, und wenn solche erworben waren, so mutten sie 
— und zwar blieb dies bis zu feinem Cod so — in der Kegel erst in sein Arbeits- 
Zimmer verbracht werben, unb bann erst wanberten sie in die öffentliche Bibliothet 3ei 
biefem großen persönlichen Interesse des Herzogs ist es begreiflich, ba^ eine Senge 
Leute mit Angeboten von seltenen Drucken und Handschriften sic an ihn bräugten, unb 
nicht immer gelang es dem doc wieder sparsamen unb vorsichtigen Fürsten, sich vor 

bervorteilung zu bewahren. Aber auc Beschenke kamen jetzt in reicher Zahl; sie 
tarnen von Privaten, tarnen aber auc von Korporationen wie den Sandständen, von 
der Stabt Stuttgart, von Reichsstädten wie Eßlingen unb Reutlingen (bereu Gaben 
übrigens dankend abgelehnt würben) unb tarnen auc von Fürsten, selbst aus bem fernen 
Rußland von ber Kaiserin Katharina II., bereu Aamenschiffre man noch heute auf 
diesem unb jenem Buche finden sann.

Es ist eine schöne, reiche Büchersammlung, die sich so zusammenfand; auf ber 
einen Seite eine im ganzen planvolle unb genügende Ausstattung ber einzelnen wissen- 
schaftlichen Sucher, auf ber anbern als wertvolle Zugabe eine grosse Zahl ber seltensten 
unb toftbarften älteren Werfe, wie man sie nicht auf jeder größeren Bibliothet finden 
bürste. Dazu tarnen bann noc Sammlungen besonderer Art, die gleichfalls dazu bei- 
fingen, ben Wert ber Bibliothek zu erhöhen. Aur von ihnen sonnen wir hier einige 
qnjühren. Wir nennen: die W. 8. Frommannsche Sammlung von Autographen unb 
Wappen (mehr als 100 Soliobände, 1785 getauft), die Plansammlung des General- 
majors Aicolai (ca. 7000 Pläne unb Zeichnungen umfassend, 1786 um 15 000 Gulden 
erworben), die bolzichuhersche Deduttionensammlung (die als die grösste ihrer Art galt, 
1780 um 2500 Bulben in Nürnberg erftanben), vor allem aber die Bibelsammlung, zu 
bereu Anlegung ber Herzog persönlich 1784 die 5000 Aummern umfaffenbe Sammlung 
bes Pastors Sorc in Kopenhagen (um 4000 dänische Zutaten unb gegen einige besondere 
Vergünstigungen) sowie im Jahr 1786 die 1645 Hummern starte Bibelsammlung bes 
Schaffers Panzer in Nürnberg um 3000 Sulden erwarb, unb die heute noch, wenn wir 
recht unterrichtet sind, wenigstens was die ältere Zeit betrifft, die reichste Zibeffammlund 
ber Welt darstellt.6) b

Wie groß die Herzogliche öffentliche Vibliothet im ganzen war, als Herzog Karl die 
Augen schloß, bas lässt sic nicht genau angeben. Schon 1790 würbe sie von Balth. 
Faug auf weit über 100 000 Bände geschätzt. Dies bürste für damals etwas zu hoc 
gegriffen fein; aber immerhin wirb sie beim Code bes Herzogs die Zahl von 100 000 
Bänden zum mindesten erreicht haben.

Wir schließen biefe Mitteilungen über bie öffentliche Jibliothet, indem wir bie 
Ramen ber Männer nennen, bie an berfelben in jener ersten Zeit angestellt waren, denen 
also bie wichtige Aufgabe zufiel, den Herzog bei bem großen Unternehmen zu beraten 
unb insbefoubere bie von allen Seiten zuströmenden Büchermassen zu einem wohlge- 
ordneten Sangen zu vereinigen. Es waren dies in ber Ludwigsburger Zeit Josep 
Uriot (i. o. S. 277) f Bibliothekar ber Bibliothek, unb M. Georg Friedrich Discher, 
Garde-bibliothéque, seit 1771 Garde perpetuel (also, wie wir jetzt sagen würben, 
Kustos), ber schon von ber ersten Vorbereitung bes Unternehmens, b. h. schon von 1764 
an, für basfelbe tätig war. Auf ihm ruhte bie eigentliche Seschäftslast; daß Uriot 
Bibliothekar war, würbe man aus ben Akten gar nicht erfahren, aber er selbst sagt es 
unb bas Würtembergische Adressbuch bestätigt es. War er also offenbar für bie Biblio- 
thet nur wenig tätig, so gab er nach bereu Überfieblung in die Hauptstadt feine Stellung 
an ihr ganz auf, indem er auf bas ihm einige Jahre zuvor übertragene Lehramt ber 
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französischen Literatur und Sprache an der Nilitär-lkademie sic zurückzog. Sein Alach- 
folger im Vibliothekariat, oder wie es seit 1780 hiesz, im Oberbibliothekariat, wurde 
der bisherige Bibliothekar der Regierungsratsbibliothet Johann Friedrich Sebret. 
Er war zugleich Professor am Symnasium, feit 1779 Konsijtorialrat, auch Lehrer und 
feit 1782 Kanzler an der Militär-lkademie bezw. Hohen Karlsschule. Erot dieser 
Häufung der Ämter entfaltete er für die Bibliothek doc eine sehr bemerkenswerte 
Cätigkeit. Als er 1786 zum Kanzler der Universität Tübingen ernannt wurde, trat an 
feine Stelle als Oberbibliothekar der obengenannte 5. 8. Dijcher, und ihm folgte, als 
er 1789 starb, der Professor der Geschichte an der Karlsschule Johann Sottlieb Schott, 
der bas Amt bis zu seinem Tod 1813 verwaltete. Dem Oberbibliothekar zur Seite ftanben 
auszer Vischer, ber auc nac ber Überführung ber Bibliothek in bie Hauptstadt unaus- 
gefeit an derselben tätig war, feit 1779 bie bisherigen Steven ber NilitärAtkademie 
Johann Wilhelm Petersen, ber bekannte Jugendfreund Schillers (f. I, 451 f.), und 
Karl Ludwig Reichenbac als Unterbibliothekare, feit 1786 als Bibliothekare. Zu ihnen 
gesellte sic 1788 als britter ber Professor Friedrich Ferdinand Dvüc unb 1789 als Ersatz 
für Discher (f. o.) Karl Friedric Sebret, ber Sohn von Joh. Friedr. Sebret.

Alle biefe Bibliothek beamten — auszer Reichendac —, auc Dijcher unb Petersen, 
hatten zugleich Lehraufträge an ber Karlsschule (f. betr. Sebrets b. Ü. unb Schotts oben 
S. 67 ff., Drücks S. 58 ff., Sebrets b. 3- S. 83, wo zugleich meist genauere perjön- 
liehe Notizen, bei Schott mit beffen Bild, zu finden finb).

Die öffentliche Bibliothek war bie bebeutenbfte Schöpfung Herzog Karls auf dem 
Gebiet des Zibliothekwesens, aber nicht bie einzige. Auc feine Karlsschule stattete er 
mit einer eigenen Büchersammlung aus unb für sich selbst legte er in Hohenheim eine 
Zibliothet an, bie bie Bestimmung hatte, alle Schriften, bie von Württembergern aus- 
gegangen waren, in sic zu vereinigen. Beibe Sammlungen haben freilich nur ein kurzes 
Dasein gehabt. Die Zibliothet ber Karlsschule ging mit biefer ein unb würbe 1797 an 
bie öffentliche Zibliothet überwiesen.3) Die Hohenheimer Bibliothek aber würbe schon 
1794 aus ihrem schönen Heim entfernt unb in bas alte Schloß in Stuttgart verbracht) 
um später mit ber 1811 gegründeten K. Handbibliothek (jetzt K. Hofbibliothet) vereinigt 
zu werben.

Wie biefe beiben Anstalten hat so manche anbere Schöpfung Herzog Karls ihren 
Urheber nicht lange überlebt. Geblieben aber ist bis auf den heutigen Sag feine öjfent- 
liehe Zibliothet (jetzt Landesbibliothet genannt). Die fünfte ober sechste in ber Reihe 
ber großen deutschen Bibliotheken unb unter ben Anstalten bes Sanbes zur görberung 
des wissenschaftlichen Lebens ber ersten unb fruchtbarsten eine, so blüht sie noch heute 

- ein bauernbes Ruhmesblatt in ber beschichte Karl Sugens.
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Anmerhungen

Quellen für die Sejchichte der württemb. Bibliotheken im allgemeinen: Chr. 
Sriedr. Stälin, Zur Sejchichte und Beschreibung alter und neuer Büchersammlungen 
im Königreich Württemberg. Stuttgart und Tübingen 1838. (Sonderabdruck aus den 
Württemb. Schrbüchern, Sahrg. 1837), — für die Geschichte der Herzogl. öffentlichen 
Bibliothek im besonderen : außer der eben genannten Abhandlung die Akten der Königl. 
Candesbibliothet in Stuttgart; ferner: (3. w. Petersen,) Einige Bemerkungen über 
die K. öffentliche Büchersammlung in Stuttgart. Stuttgart und Tübingen 1811; Eh. 
Sch(ott), Die öffentliche Bibliothet in Stuttgart im Jahre 1783, im Schwäb. Merkur, 
Schrg. 1883, Kronit, S. 1605; (. Heyd,) Die Handschriften der K. öffentlichen 
Bibliothet in Stuttgart, Abt. I, 335. 1, Stuttgart 1889—90, Einleitung, S. II ff.; 
Dr. Riefel, Zur Sründungsgeschichte der K. Landesbibliothet, in den Württemb. 
Vierteljchrsheften für Landesgeschichte, Heue Folge, Jahrg. XIII, 1904, 5.140 ff. und 
(achtrag) Sahrg. XIV, 1905, S. 418 ff. (3. W. Petersen gibt, obwohl Bibliothekar an 
der Herzog!, öffentlichen Bibliothek, in feinen Kollektaneen — Cod. hist. Q. 257 der 
K. Landesbibliothet — nichts Wichtiges zur Geschichte derselben.)

1) Mitteilungen des ständischen Archivars, Herrn Oberregierungerats Dr. Adam in Stuttgart.
2) Karl Pfaff, Seschichte der Stadt Stuttgart, Theil 2, Stuttgart 1846, S. 523, vgl. auch 

S. 510 Anm. 57.
3) Akten der K. Landesbibliothet.

S 89 ? vo". Boltb. baug, Suftonb ber icönen Wissenschaften in Schwaben, Ulm und Leipzig 1762,

5) Heinr. Wagner, Beschichte der Hohen Carls-Schule, 30. 1, Würzburg 1856, S. 48. 101.
) Zäheres über diese Bibelsammlung s. Th. Schott, Die Bibelsammlung der K. öffentlichen 

Bibliothek in Stuttgart, im Schwäbischen Merkur, Jahrg. 1880, Kronit, S. 2347 f.

Karl Steiff


