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abhandlungen und Einzelschriften über ihn erschienen, aber es fehlte eine einheitliche 
Würdigung feiner ganzen geistesgeschichtlichen Stellung unb Bedeutung. Diesem 
Mangel wurde burd) bie Verfasserin des vorliegenden Buches abgeholfen. Sie hat 
sic gründlich in Hräters Lebensarbeit vertieft, bie gesamte Literatur über ihn unb 
auc ben ganzen handschriftlichen Nachlaß ausgenützt; fein reichhaltiger, in Kopen- 
hagen, Amsterdam, Berlin unb Stuttgart befindlicher Briefwechsel war bis jetzt 
großenteils unausgewertet. Srmgard Schwarz hat Hräters Lebensgang genau er- 
forscht, fein Verhältnis zur ©ermaniftif burd) alle Epochen des Mittelalters, feine 
vplks- unb altertumskun dlich-fulturgeschichtlichen Bestrebungen, ferner sein Verhält- 
nis zur nordischen Bewegung unb nordischen Forschung in Deutschland gründlich 
untersucht. Über feine Bedeutung für bie deutsche Volfs- unb Altertumskunde habe 
ic mich auc bereits in meinem Aufsatz über bie Geschichtschreibung im württem- 
bergischen Franken geäuszert. ©röter war auch ein unermüdlicher Vorkämpfer ber 
nordischen Altertumskunde, bie er quellenmäßig unb einbringenb ftubiert hat; er trat 
in engste Verbindung mit ben Gelehrten ber nordischen Länder unb war ber Saupt- 
forscher ber nordischen Mythologie im damaligen Deutschland. Obwohl ursprünglich 
zu dieser von ber Dichtung Klopstocks unb feiner Nachahmer geführt, hat er ersannt, 
daß bie von ihm so viel genannten Barden unb auc Ossian ber germanischen Dichtung 
fremd sind, freilich die Mythologie ber Edden auc allzu rasc für bie ber Vor- 
fahren bes deutschen Volkes gehalten. Die inhaltliche Schrift von 3rmgarb Schwarz, 
eine erfreuliche unb sehr dankenswerte Leistung, läszt bcm Verbienten Gelehrten bie 
gebührende Würdigung zuteil werden, ohne ihn irgendwie zu überschätzen.

Karl Weller.

Die Geschichte des Tübinger Stifts, III. Teil, von 1770 bis zur Gegen- 
wart, von D. Dr. Martin Leube, Dekan in Kirchheim (Jed). Stuttgart
1936. Verlag Chr. Scheufele. (5. Sonderheft der Blätter für Württem- 
bergische Kirchengeschichte, herausgegeben von D. Dr. Rauscher, Dekan in 
Heilbronn.)

Rechtzeitig auf das Jubiläum bes Tübinger Stifts ist ber Schlufzband von 
Martin Seubes Monographie über diese ehrwürdige theologische Bildungsanstalt er- 
schienen. Damit ist u. a. ein Herzenswunsch bes verstorbenen württembergischen 
Kirchenhistorikers Gustav Bossert erfüllt unb ein schönes Stüc Tübinger Aniversitäts- 
geschichte unb schwäbischer Geistesgeschichte abschlieszend bargestellt mit Stiftsfleis 
unb Stistsgelehrsamkeit.

Unsere Zeitschrift musz sic beschränken auf bie Frage, was bas wertvolle Buc 
für württembergiic Franken Neues bringt. Wir verbenfen es bem altwürttem- 
bergischen Verfasser nicht, bafe er Seite 219 ben Spottvers anführt, mit welchem ber 
schwäbische Stiftsdünkel ums Sahr 1810 bie neuen fränkischen Kommilitonen begrüzte:

Nos sunt Hohenlohi, qui sacram theologiam 
in hoc stipendio frustra studere volunt.

E i n ©runb dieser Abneigung war jedenfalls bie durc Hinzutritt neuwürttem- 
bergischer Theologen im Stift entftanbene Raumnot (S. 180). Der sic abschlieszende 
Kastengeist bes engen altwürttembergischen Kulturkreises hat gewiß auch mitgewirkt. 
Aufhorchend lesen wir Seite 219 ben Satz: „Die Repetenten beklagten sic nicht nur 
über bie mangelnde Wissenschaftlichkeit, sondern auc über ben anmaszenden Ton 
dieser Neuankömmlinge."

Es gibt eine ganze Literatur über ben fränkischen Volfschar alter im Unterschieb 
vom schwäbischen, unb bas allgemeine Urteil in Geschichte unb ©egenwart geht dahin, 
daß ber Franke nicht durc Anmaszung, fonbern durc bas gerabe Gegenteil, Höflich- 
feit, Bescheidenheit, Zurückhaltung, gute Umgangsformen sic auszeichnet.

Angesichts ber unfreundlichen Aufnahme ber fränkischen Theologen durc ihre 
schwäbischen Stiftskommilitonen am Anfang bes 19. Jahrhunderts wundert es uns 
nicht, wenn sic schon 1813 auf ber Stiftsstube Elysium ein Kränzchen von Hohen- 
Iohern unb (wohl gleichfalls scheel angesehenen) Ulmern findet, unb wenn ein aus 
Niederstetten gebürtiger stud. theol. Cranz bie Landsmannschaft 
Sobenlohia grünbet (Farben: Blau-Weisz-Gelb) (S. 220).

Was ben Borwurf mangelnber Wissenschaftlichkeit gegen bie Stiftler aus bem 
Frankenland betrifft, so bars baran erinnert werben, bafe bie Reichsstadt S c w ä b. 
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Hall und die hohenlohische Residenzstadt Ohringen ausgezeichnete Gymnasien 
hatten, welche bekanntlich nac der Einverleibung in Württemberg durc König 
Friedric rücksichtslos aufgehoben wurden.

Diese bis zur Mediatisierung blühenden fränkischen höheren Schulen, sonnten sic 
mit den Leistungen der altwürttembergischen Seminare und Gymnasien sicherlich 
messen. Aber was aus Hohenlohe kam, erschien dem schwäbischen „Geist" nur allzu 
leicht als minderwertig (vgl. Evangelisches Kirchenblatt für Württemberg, 1840, 
S. 48 ff.; 1841, S. 95 ff.).

Die Witwe des 1831 verstorbenen Shringer Stiftspredigers Christian 3 e i 3 = 
j ä c e r mufzte erst nac Aufhebung des hohenlohischen Landesgymnasiums in Öhringen 
für ihre hochbegabten Söhne Karl und Julius, die später so berühmten Distoriker, 
um Aufnahme in Seminar und (Stift bitten aus wirtschaftlicher Bedrängnis infolge 
der Gewaltmaszregeln des brutalen neuen Landesherrn. Und wenn dieser den er- 
betenen Gnadenat vollzog, so waren bie altwürttembergischen Klosterschulen nicht nur 
ber gebende, fonbern auc ber empfangenbe Teil.

Karl Weizsäcker, über ben D. Leube das grundfalsche Urteil Heyds anführt: 
„glatter Hoftheologe, weswegen er auc bie Pfarrei Billingsbac sehr bald mit der 
Hoffaplanei zu Stuttgart vertauschte" (S. 307), hat wie sein Bruder Sulius dem 
Seminar und bem Stift Ehre gemacht unb zur Bierde gereicht. Karl Beizidcker 
bestand von Öhringen aus bas Landeseramen als britter, löste als primus feiner 
Promotion am Schluß feiner Studienzeit brei ‘preisaufgaben auf einmal, eine wissen- 
schaftliche unb zwei praktische, war bann allerdings nur 3 Sahre, von 1848 bis 1851, 

farrer in ber fränkischen Gemeinde Billingsbach, verstand sic aber trefflic mit 
feinen hohenlohischen Landsleuten unb war nie ein „glatter Hofthevloge" , fonbern 
zeitlebens mit feinen Billingsbacher farrkindern verbunden durc bie gemeinsame 
Sprache unb (Stammesart, unter ben vorgeschlagenen Kandidaten für bie Hbf- 
kaplanei (2. Hofpredigerstelle) 1851 ber dritte, trotzdem von König Wilhelm I. nac 
Stuttgart berufen. Wenn nun schon in Leubes schönem Buche Deyds schiefes Urteil 
über Karl Weizsäcker steht, so muß unsere Zeitschrift, aus fränkischem Blut unb Wen 
genährt, für diesen bedeutendsten, aus Hohenlohe gebürtigen Theologen unb Kirchen- 
mann des 19. Jahrhunderts ritterlich eintreten.

Über Karl Weizsäcker vergleiche das heute noc prächtig zu lesende Deft zur 
Christlichen Welt, Nr. 45, Tübingen, Mohr, 1900: Sur Erinnerung an Karl 2eiz- 
säcker, von D. Alfred Regler, unb zuletzt Hesselmeyer in ber Besonderen Beilage zum 
Staatsanzeiger, 1932, Nr. 7. — ,

Unter ben 400 Söhnen bes Stifts hat Leube Seite 390 Karl unb Sulius Beiz- 
säcker erwähnt, Seite 388 als Freund Eduard Mörikes ben späteren Ernsbacher 
Pfarrer Ludwig Amandus Bauer, primus feiner Promotion, fränkischen Pfarrers- 
sohn, einen ber begabtesten unb liebenswürdigsten Hohenloher Theologen des 19.dhr- 
hunderts, Zierde bes (Seminars Blaubeuren unb bes Tübinger Stifts, zu frug ge- 
sterben 1846.

Seite 388 ist aus Mörikes Freundeskreis auc mit Ehren genannt wilhelm 
5 a r 11 a u b , Pfarrer in ben fränkischen Gemeinden Wermutshaujen unb Stpden- 
turg, genialer Klavierfünstler, gestorben 1885. Sn feiner abichlieszenden Betrachtung 
sagt Leube Seite 368, das Stift habe feinen erheblichen Beitrag 3ur inneren An- 
glieberung ber neuwürttembergischen Gebiete gegeben. Es ist veritandlic, Da Der 
Verfasser, ber mit feiner breibänbigen Stiftsgeschichte ein Lebenswert glüclic _DL- 
enbet hat, von Altwürttemberg aus bie Dinge so sieht..Wir freuen uns mitIhm 
seiner fleißigen unb gelehrten Arbeit, müssen aber im Blic auf benLoben erwdbnten 
Spottvers unb auf bas absprechende Urteil ber Repetenten über die Stiftler aus "eu- 
Württemberg doc sagen: Das württembergische Frankenland hat seit Anfang bes 
19. Sahrhunderts aus bem eigenen Blut unb Boden junge Theologen in großer 
Anzahl hervorgebracht, bie ben schwäbischen, doc etwas engen und lelbitgenuglamen 
Anstaltsgeist ber (Seminare unb bes Stifts wertvoll ergänzt unb bereichert haben mil 
ihrer eiqenwüichsiqen, weltoffenen, heiteren, lebenstüchtigen Stammesart. zbenn aus 
bem Tübinger Stift nun seit Bahren bie Theologie Karl Barths auc in unsere 
fränkischen Gemeinden hineingetragen wird, so verstehen unb teilen wir die Sorge, 
bie fürzlic im Literarischen Klub zu Stuttgart bei bem Bericht Anna Schiebers über 
das Stiftsjubiläum ein Redner aussprach, nämlic baß Theologie unb SUrcbe bem 
Geistesleben unseres Volkes fremb werden. E. Seusel.
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