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"Voelklein schwer zu begreifen ..." 
Friedrich Theodor Vischer und die Schwaben* 

77 Jahre a l t war F r i e d r i c h Theodor V i s c h e r , a l s er - im Jahr 1884 - s e i n 
k l e i n e s schwaeblsches L u s t s p i e l "Nicht I a " v e r o e f f e n t l i c h t e . 1 ) Der T i t e l z i e l t 
auf d i e Zeugnisnote, die der Herr Dekan Kleramle von seinem kuenftigen 
Schwiegersohn erwartet; der junge V i k a r , der d i e Dekanstochter l i e b t , b r i n g t 
es zwar nur auf I I a , aber in den Wirren der 48er R e v o l u t i o n bewaehrt er s i c h 
so, dass s c h l i e s s l i c h auch der a l t e P f a r r e r nachgibt: mit seinem "Meitwege!" 
(meinetwegen) endet das S p i e l . Es i s t e i n anspruchsloses T h e a t e r s t u e c k l e i n ; 
aber d i e Szenerie eines schwaebischen Pfarrhauses mit dem gestrengen Herrn, 
der Angst vor s e i n e r eigenen S e n t i m e n t a l i t a e t hat, mit der aufgeschlossenen 
P f a r r f r a u , der p f i f f i g e n P f a r r e r s t o c h t e r , dem schuechternen V i k a r , der 
putzwuetigen Dienstmagd - diese Szenerie i s t t r e f f l i c h eingefangen und 
ver l e b e n d i g t in der genauen Vermittlung des D i a l e k t s , wobei Vischer vor allem 
dem gehobenen Honoratiorenschwaebisch manche Pointe abgewinnt. V i s c h e r , so 
scheint es, schoepft h i e r aus dem V o l l e n seines gelebten Lebens. Die 
Pfarrhausatmosphaere kannte er aus seiner K i n d h e i t in Ludwigsburg, wo s e i n 
Vater Oberhelfer war, aber auch aus s e i n e r eigenen T a e t i g k e i t a l s V i k a r in 
Horrheim, und das Schwaebische - schwaebische Art und schwaebische Sprache -
b l i e b ihm e i n Leben l a n g v e r t r a u t : Kindheit i n Ludwigsburg, die Seminare i n 
Blaubeuren und Maulbronn, Studium im Tuebinger S t i f t , kurze V i k a r s z e i t i n 
Horrheim, zurueck i n s S t i f t a l s Repetent, und dann Professor i n Tuebingen und 
spaeter in S t u t t g a r t . - Nur e i n starkes Jahrzehnt war er ausserhalb 
Wuerttembergs t a e t i g , und d i e s in der benachbarten Schweiz, a l s A e s t h e t i k -
Professor an der Zuercher Technischen Hochschule. Was Wunder a l s o , dass er 
gegen Ende seines Lebens seine Uebereinstimmung mit Land und Leuten in einem 
dramatischen Genrebild bezeugte! 

Aber der Schein t r u e g t , und die aeusseren Daten seines Lebensgangs v e r r a t e n 
nur wenig von s e i n e r w i r k l i c h e n O r i e n t i e r u n g . Gewiss, er verbrachte f a s t s e i n 
ganzes Leben in der Heimat; aber so wenig er von i h r loskam, so sehr r i e b er 
s i c h an i h r . Nach seinem Magisterexamen r e i s t e er in d i e noerdlichen Provinzen 
Deutschlands und nach O e s t e r r e i c h , sammelte Eindruecke in B e r l i n und Wien; und 
a l s i h n e i n groesseres Erbe dazu Instand s e t z t e , nahm er Urlaub von s e i n e r 
Tuebinger Professur und r e i s t e fuer f a s t e i n Jahr durch I t a l i e n und 
Griechenland. Von diesen Reisen zehrte e r , von den Ausbruechen aus dem 
B e r e i c h , an den er gebunden war; in ihnen hob er die Haftung an seine Heimat 
auf, d i e er o f t genug a l s Verhaftung empfand, und gewann d i e F r e i h e i t , s i e 
g l e i c h z e i t i g von innen und von aussen zu betrachten. Wenn es s i c h heute noch 
l o h n t , s i c h mit Vischers B i l d von Schwaben und von den Schwaben zu 
beschaeftigen, dann vor allem auch deshalb, w e i l dieses B i l d aus der Naehe 
und aus der Distanz gezeichnet i s t . 
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Diese Distanz war f r e i l i c h n i c h t nur die z e i t w e i l i g geographische. Vischer 
stand z e i t l e b e n s den I n s t i t u t i o n e n , den beherrschenden A t t i t u e d e n und 
Denkweisen i n seinem Land s k e p t i s c h und k r i t i s c h gegenueber. Er sagte kaum 
einmal: Wir Schwaben - er s c h r i e b ueber d i e Schwaben. Genauer: ueber d i e 
Wuerttemberger. In seinem ersten Aufsatz zu dem Thema 2) - und es war s e i n 
e r s t e r groesserer Essay ueberhaupt - b l e i b t er noch ganz b e i diesem B e g r i f f . 
"Dr. Strauss und die Wuerttemberger" h e i s s t die U e b e r s c h r i f t . Dr. Strauss -
das war David F r i e d r i c h S t r a u s s , der die evangelische Theologie s e i n e r Z e i t 
einer r a d i k a l e n K r i t i k unterzogen und i n seinem Buch "Das Leben Jesu" die 
B i b e l a l s symbolischen Mythos i n t e r p r e t i e r t h a t t e . Dies zog ihm wuetende 
A n g r i f f e zu - V i s c h e r , der mit d i e s e r Auslegung s y m p a t h i s i e r t e und der s e l b s t 
der Theologie den Ruecken gekehrt h a t t e , sprang Strauss an die S e i t e . Das war 
auch e i n Freundesdienst: F r i t z Strauss und F r i t z Vischer waren miteinander i n 
Ludwigsburg zur Schule gegangen; gemeinsam hatten s i e die theologischen 
Seminare besucht, zusammen le b t e n s i e im Tuebinger S t i f t . 3 ) Aber fuer Vischer 
war es auch d i e Gelegenheit e i n e r g r u n d s a e t z l i c h e n Abrechnung mit a l l dem, was 
er an den wuerttembergischen V e r h a e l t n i s s e n s c h i e f und fragwuerdig fand. 

V i s c h e r geht aus von e i n e r Gegenueberstellung der n o e r d l i c h e n und der 
suedlichen Provinzen in Deutschland. "Das sueddeutsche N a t u r e l l im allgemeinen 
r e p r a e s e n t i e r t gegenueber dem norddeutschen d i e Kraefte der S i n n l i c h k e i t im 
niederen wie im hoeheren Sinne" 4) - Vischer b r i n g t dies auf d i e Formel der 
" N a i v i t a e t " , der d i e norddeutsche V e r s t a n d e s o r i e n t i e r u n g , d i e R e f l e k t i e r t h e i t 
gegenuebersteht. Er glaubt diesen Gegensatz schon im M i t t e l a l t e r wirksam, in 
dem das s u e d l i c h e Deutschland in der P o l i t i k wie in den Kuensten dominierte; 
aber er s i e h t den Gegensatz v e r s t a e r k t durcht d i e Reformation, d i e mit i h r e r 
gedanklichen O r i e n t i e r u n g den Norden in V o r t e i l brachte. Hier f o r d e r t aber 
dann die einfache Opposition von Nord und Sued eine Korrektur: Wuerttemberg 
i s t ja doch gerade p r o t e s t a n t i s c h gepraegt, und i n s o f e r n b i l d e t es - in den 
Worten V i s c h e r s - " e i n i n t e r e s s a n t e s V e r m i t t l u n g s g l i e d zwischen dem Norden und 
dem Sueden" 5 ) , eine Mischform von j u g e n d f r i s c h e r N a i v i t a e t und von 
R e f l e k t i e r t h e i t . " W i l l man den Sinn des Wuerttembergers i n e i n kurzes Wort 
zusammenfassen: es i s t , was der unloesbarste Widerspruch s c h e i n t , das Moment 
der R e f l e x i o n i n s i c h , des f r e i e n und k r i t i s c h e n Selbstbewusstseins i n der 
Form der N a i v i t a e t . " 6 ) Diese wuerttembergische Geisteshaltung s i e h t Vischer 
auch und gerade i n Strauss wirksam - a l l e r d i n g s verwendet er seine Muehe vor 
a l l e m darauf, zu zeigen, warum Strauss gerade in s e i n e r Heimat unmoeglich 
Anerkennung und Achtung f i n d e n konnte. 

Es l i e g t auf der Hand, dass s i c h Vischer so gut wie a u s s c h l i e s s l i c h auf 
Altwuerttemberg b e z i e h t . Er weiss das; auf den fraenkischen T e i l Wuerttembergs 
geht er nur kurz e i n , und die "oberschwaebischen Erwerbungen" nimmt er aus 
se i n e r C h a r a k t e r i s t i k aus - er h a e l t nur f e s t , dass dort "noch e i n h e i t e r e r 
Katholizismus l e b t " . 7 ) In der Geschichte der sogenannten Stammescharakteristik 
i s t d i e s b e i l e i b e keine Ausnahme. Immer wieder wird dort von Schwaben geredet 
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und gemeint sind l e d i g l i c h d ie p r o t e s t a n t i s c h e n Bewohner des a l t e n 
Wuerttemberg. Bei V i s c h e r f a e l l t es deshalb besonders auf, w e i l er zumindest 
s e i t seinen suedlichen Reisen einen offenen Sinn f u e r den h e i t e r e n 
Katholizismus hatte 8) und spaeter ueber seine aus O e s t e r r e i c h kommende Frau 
mit den Ausdrucksformen k a t h o l i s c h e r R e l i g i o n noch sehr v i e l v e r t r a u t e r 
wurde. Trotzdem verschwendete er kaum Gedanken an den k a t h o l i s c h e n T e i l 
Wuerttembergs.Er empfahl zwar Oberschwaben einmal a l s Vorwurf eines grossen 
h i s t o r i s c h e n Romans, i n dem d i e ausgepraegte k u e n s t l e r i s c h e G e s e l l i g k e i t rund 
um Wieland und d i e ebenso ausgepraegten A k t i v i t a e t e n oberschwaebischer 
Raeuberbanden einen Kontrast b i l d e n s o l l t e n ; zur R e v i s i o n s e i n e r 
Schwaben-Charakteristiken regte ihn aber d i e s e r andere T e i l Wuerttembergs 
n i c h t an. 

Die - wenigstens halbe - Berechtigung dieses Akzents l i e g t d a r i n , dass d i e 
Gebiete Neuwuerttembergs ja in der Tat nunmehr auch der z e n t r a l e n 
o b r i g k e i t l i c h e n Reglementierung unterlagen, dass a l s o b i s zu einem gewissen 
Grad die Praegung Altwuertterabergs fuer das ganze Land massgeblich wurde. Sie 
c h a r a k t e r i s i e r t V i s c h e r in weitausholenden Bemerkungen, d i e aber i h r e n 
Gegenstand, "die Wuerttemberger", nie aus dem Auge v e r l i e r e n . Der Reiz von 
Vischers Essays l i e g t n i c h t z u l e t z t i n d i e s e r w o r t r e i c h e n , formulierungswueti-
gen und doch immer praezisen D a r s t e l l u n g ; i n knappen Worten l a e s s t s i c h nur 
das S k e l e t t seiner Ueberlegungen v e r m i t t e l n . V i e r A n g r i f f s p u n k t e koennen 
aufgezaehlt werden: 

Da i s t erstens d i e "Enge des H o r i z o n t s " , bedingt durch " d i e K l e i n h e i t des 
Landes und seine Abgelegenheit vom groesseren Verkehre" 9 ) , aber auch durch 
d i e Betonung des haeuslichen Familienwesens, das "eine grosse Dosis 
p r o v i n z i e l l p h i l i s t e r h a f t e r Beschraenkung" 10) zur Folge hat. Die Enge erzeugt 
e i n hohes Mass s o z i a l e r K o n t r o l l e , wie wir heute sagen wuerden - Vischer 
s p r i c h t von " ge genseitiger moralischer Beaufsichtigung" 11) und umschreibt s i e 
noch etwas konkreter: "das s c h i e l e n d e , haeraische Sichbekuemmern um das P r i v a t 
leben der Nebenmenschen, das Koepfezusamraenstossen, Einanderzupfen und Zusam-
menfluestern: 'So r e c h t ! 0 j e ! Guck au! Der do!'"12) V i s c h e r i s t ueberzeugt, 
dass s i c h der Wuerttemberger "durch Erforschung fremder Suenden f u e r eigene 
Entbehrungen entschaedigt", und er b r i n g t seine Beobachtungen und Erfahrungen 
auf den Punkt: "Pharisaeismus i s t d i e Springfeder und v e r s t a e r k t e Wirkung 
dieses H i n s c h i e l e n s nach dem Nachbar".13) 

Pharisaeismus - dies i s t das zweite C h a r a k t e r i s t i k u m , das s i c h hervorheben 
l a e s s t . In der pharisaeischen A r t , welche die eigenen Versuchungen auf andere 
p r o j i z i e r t , um s i e so g e n u e s s l i c h bekaempfen zu koennen, s i e h t Vischer vor 
allem einen Ausdruck des schwaebischen P i e t i s m u s . "Die wachsende Wut des 
Pietismus" i s t fuer ihn "die Probe der wachsenden F r e i h e i t des Geistes auf der 
anderen S e i t e " 14), und er s e l b s t weist die wuetenden A n g r i f f e der P i e t i s t e n 
n i c h t nur zurueck, sondern nimmt s i c h d ie F r e i h e i t , den Pietismus e i n e r 
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erbarmungslosen Analyse zu unterziehen. Die "heimliche S i n n l i c h k e i t " der 
P i e t i s t e n , d i e h i n t e r jedem "unschuldigen Genuss" die Suende w i t t e r t , i s t e i n 
Angriffspunkt.15) E i n zweiter i s t die auf I n n e r l i c h k e i t pochende, t a t s a e c h l i c h 
aber demonstrative Froemmigkeit; in einem B r i e f s p r i c h t V i s c h e r vom 
"theologischen Egoismus, der s i c h den Schweiss abwischt, damit d i e Leute es 
sehen und sagen s o l l e n : da seht, wie er s c h w i t z t , im Dienste der Kirche."16) 
In e i n e r spaeteren Erlaeuterung zu dem Strauss-Aufsatz a t t a c k i e r t er aber auch 
d i e p i e t i s t i s c h e Methode r e l i g i o e s e r Durchdringung des A l l t a g s , d i e l e t z t l i c h 
auf Buchstabenglaeubigkeit h i n a u s l a e u f t . "Du sagst zu einem P i e t i s t e n : es 
regnet, i c h w i l l einen Schirm nehmen, und er antwortet: gut, aber der wahre 
Schirm i s t Gott. Du sagst: i c h trage gern einen Stock, und er v e r s e t z t : gut, 
aber der Herr a l l e i n i s t der wahre Stecken und Stab. Du sagst: d i e s L i c h t 
brennt h e l l oder dunkel, und er bemerkt: gut, aber die R e l i g i o n i s t das wahre 
Lic h t . " 1 7 ) Dies i s t zunaechst n i c h t s anderes a l s eine - v i e l l e i c h t etwas 
z u g e s p i t z t e - Beschreibung p i e t i s t i s c h e n Weltverstaendnisses; aber V i s c h e r 
l e n k t n i c h t e i n , sondern f o l g e r t u n e r b i t t l i c h : "Mit einem P i e t i s t e n i s t daher 
s c h l e c h t e r d i n g s n i c h t fortzukommen, zu sprechen, zu leben, er nimmt n i c h t s , 
wie es i s t , er s i e h t a l l e s gebrochen wie im Wasser, i s t absolut geschmacklos, 
a b e r w i t z i g , pervers, e r i s t wahnsinnig."18) 

In j e n e r N a c h s c h r i f t s t e l l t V ischer auch das d r i t t e C h a r a k t e r i s t i k u m 
d e u t l i c h e r a l s vorher heraus. V i e l zu wenig, so merkt er an, habe er "ueber 
Verwaltung, Rechtspflege, den Beamtenstand, den G e i s t der Behoerden im K l e i n e n 
und Grossen gesagt".19) Er hebt "die G e w i s s e n h a f t i g k e i t , d i e 
U n b e s t e c h l i c h k e i t , d i e a e n g s t l i c h e P u e n k t l i c h k e i t im Gange der Geschaefte" 
hervor 20); und h i e r kommt er noch einmal auf s e i n Nord-Sued-Modell zu 
sprechen: d i e Schwaben "vereinigen d i e Tugend der P r a e z i s i o n und S t r a f f h e i t , 
d i e den Norddeutschen eigen i s t , mit der suedlichen B e h a g l i c h k e i t " . 2 1 ) Auch 
h i e r f r e i l i c h spart Vischer die Kehrseite solcher Tugenden n i c h t aus: s i e 
begruenden "den Charakter des P h i l i s t e r h a f t e n und Schreibermaessigen" 22), der 
i n der Enge der V e r h a e l t n i s s e besonders penetrant zum Ausdruck kommt. 

Das v i e r t e , das Vischer k r i t i s c h betont, i s t der "Mangel eines grossen 
o e f f e n t l i c h e n Lebens" 23), der - in Verbindung mit der schon erwaehnten Enge 
der V e r h a e l t n i s s e - zu e i n e r gewissen v e r t r a c k t e n U n s i c h e r h e i t b e i den 
Schwaben f u e h r t : Sie s i n d an s i c h - "wie a l l e W e i n t r i n k e r " , e r l a e u t e r t V i s c h e r 
- durchaus " l e b h a f t und f l i n k " , aber s i e erscheinen phlegmatisch, w e i l s i e 
m i s s t r a u i s c h s i n d gegen gewandte Beweglichkeit und elegante Form.24) S i e 
uebersetzen das unter ganz anderen Vorzeichen stehende g e s e l l i g e Leben 
v o r s c h n e l l i n s F a m i l i a e r e - Z i t a t : " E i n Schwabe i s t e i n Gemuet, das heute von 
e i n e r hohen Frau einen f r e u n d l i c h e n B l i c k bekommt und morgen schon h o f f t , s i e 
werde ihm in s c h w e s t e r l i c h e r Z u t r a u l i c h k e i t einen abgerissenen Knopf an den 
Rock annaehen" 25) -, oder s i e werden u n s i c h e r , wie s i e s i c h v e r h a l t e n 
s o l l e n . Das i s t n i c h t nur eine A e u s s e r l i c h k e i t - "Es i s t etwas Nachdenkliches, 
Skrupuloeses, Sorgenvolles, ja T r i s t e s , was den Schwaben auch in seinen 
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Zerstreuungen v e r f o l g t " ; s t a t t "die Dinge frischweg zu e r g r e i f e n und zu 
verwenden", ' v e r t i e f e ' s i c h der Schwabe - und d i e s gebe ihm o f t einen 
A n s t r i c h , den man nur "vernagelt" nennen koenne.26) 

Spaetestens h i e r wird offenkundig, dass F r i e d r i c h Theodor Vischer mit seiner 
Schwaben-Charakteristik auch Beitraege zu einem S e l b s t p o r t r a e t l i e f e r t e . Er 
u r t e i l t eben doch n i c h t von aussen, er war e n g a g i e r t , war v e r w i c k e l t i n diese 
v e r t r a c k t e wuerttemberger A r t . Er f i n d e t s i c h n i c h t damit ab, er l e i d e t 
darunter und sucht i h r zu entkommen; aber das g e l i n g t meist nur halb. Was er 
verallgemeinernd a l s "Enge des H o r i z o n t s " ruegt, das bekommt e i n Gesicht in 
seiner Schilderung der Tuebinger V e r h a e l t n i s s e , welche d i e k l e i n e Stadt n i c h t 
a l s I d y l l e , sondern a l s schmutzige, h i n t e r w a e l d l e r i s c h e Provinz zeichnen: 
"Woche auf Woche kann es in Tuebingen dauern, dass man vor Kot nirgends 
wandeln, n i c h t aus dem Haus t r e t e n kann, ohne s i c h ueber und ueber zu 
beschmutzen" 27), und d i e G e s e l l i g k e i t i s t nach V i s c h e r so stumpf und monoton 
wie in einem Dorf.28) Solche Toene finden s i c h n i c h t nur in Vischers 
persoenlichen B r i e f e n , sondern auch in gedruckten Aufsaetzen wie in einer 
D e n k s c h r i f t an den wuerttembergischen K u l t u s m i n i s t e r , in der er die Verlegung 
der U n i v e r s i t a e t von Tuebingen nach S t u t t g a r t f o r d e r t . Vischer bemueht s i c h , 
diesen Vorschlag o b j e k t i v zu begruenden; aber er haengt d i r e k t mit seiner 
persoenlichen S i t u a t i o n zusammen: er hatte damals einen Ruf ans S t u t t g a r t e r 
Polytechnikum, und er haette gerne die ganze U n i v e r s i t a e t d o r t h i n mitgenommen. 
Er selber zog nach S t u t t g a r t und f u e h l t e s i c h eher wohl in der Hauptstadt -
aber der Enge war er doch n i c h t entkommen. 

Sie s t e c k t e , zu einem T e i l , ja doch in ihm s e l b s t ; auch er war ja den 
k l a s s i s c h e n wuerttembergischen Bildungsweg gegangen, der zwar Hoehenfluege des 
Geistes beguenstigte, der aber n i c h t e i g e n t l i c h zum f r e i e n Umgang erzog. " E i n 
Schwabe wird vor dem v i e r z i g s t e n Jahre n i c h t g e s c h e i t " , z i t i e r t Vischer die 
g e l a e u f i g e Redensart. Und er fuegt h i n z u : "Ganz r i c h t i g , naemlich n i c h t 
s e l b s t a e n d i g " - w e i l noch d i e Juenglinge " a l s Knaben behandelt, b e a u f s i c h t i g t 
und bewacht" wuerden.29) A l s Vischers Ehe, d i e schon f r u e h zur Belastung 
wurde, am Zerbrechen war, warf ihm seine Frau v o r , er habe s i e wohl fuer eine 
lose Dirne gehalten, d i e mit ihm i h r S p i e l t r i e b . Sie fuegt hinzu: "Das i s t 
f r e y l i c h der Schwabe, der S t i f t l e r , aber n i c h t d e i n besseres Ich, das diesen 
Daemon i n Schranken r i e f " 30) - und diese Festlegung Vischers auf d i e von ihm 
k r i t i s i e r t e Enge war s i c h e r l i c h n i c h t ganz f a l s c h . 

Gewiss, Vischer hat s i c h z e i t l e b e n s bemueht, s i c h n i c h t auf die vorgegebenen 
V e r h a e l t n i s s e f e s t l e g e n zu l a s s e n und dem S u b j e k t i v e n , dem I n d i v i d u e l l e n 
demonstrativ zu seinem Recht zu v e r h e l f e n . Er wandte s i c h gegen das D i k t a t der 
Mode, indem er s e l b s t entworfene, aufs P r a k t i s c h e g e r i c h t e t e P h a n t a s i e k l e i d e r 
trug.31) Er r e s p e k t i e r t e den D i a l e k t , den er mit dem t r a u l i c h e n Lampenschirm 
im Hause v e r g l i c h ; aber er s t e l l t e i h n n i c h t ueber d i e groessere Sprache, von 
d e r e r s a g t e , s i e g l e i c h e " d e r Sonne, w i e s i e i n s O f f n e h i n a u s Meere des 
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L i c h t e s e r g i e s s t . " In seinem Gedicht ueber d i e Sprache z i e h t er d i e Konsequenz 
aus diesen Vergleichen: 

" A l s o , L i e b e r , was f o l g t ? Man befehle j e g l i c h e m Schwaben: 
Drei der Jahre hindurch s p r i c h s t Du k e i n schwaebisches wort! 
Wenn D i r eines e n t f a e l l t , so t r i f f t Dich empfindliche S t r a f e : 
Etwa mit e i n e r Mark werde die S i l b e gebuesst! 
I s t s i e zu Ende, d i e Z e i t , so b i s t Du e n t l a s s e n , und f r e i nun 
s t e h s t Du, e i n waehlender Herr, ueber und im D i a l e k t . " 3 2 ) 

Er s e l b e r h i e l t s i c h i n gewisser Weise an dieses Rezept; er redete s i c h f r e i , 
verfuegte ueber eine Sprache, d i e zwar d i e von ihm g e t a d e l t e n norddeutschen 
Abschleifungen des r (wie in dea oder Natua) mied 33), die aber den 
schwaebischen D i a l e k t weit z u r u e c k l i e s s . Er l e r n t e es auch, seine Vorlesungen 
n i c h t abzulesen, sondern s i e f r e i , ohne jede Vorlage, zu h a l t e n . Aber a l l das 
kam ihn hart an; es f i e l ihm n i c h t i n den Schoss. Er musste - so koennte man 
den Sachverhalt ausdeuten - gegen eben jenes N a t u r e l l ankaempfen, das er a l s 
schwaebisch k l a s s i f i z i e r t e . A l s e r i n B e r l i n den e r s t e n groesseren B a l l 
besuchte, e r l e b t e er " e i n ganzes Drama i n n e r e r Bangigkeit und Spannungen" 34), 
und g a e n z l i c h l o s g e l a s s e n haben i h n diese Unsicherheiten n i e . 

Das z e n t r a l e Thema se i n e r spaeten Jahre i s t die s p r l c h w o e r t l l c h gewordene 
"Tuecke des Objekts" 35), die Macht der k l e i n e n Z u f a e l l e , die grosse Wirkungen 
tun und o f t d i e besten Absichten - nein: n i c h t im Keim e r s t i c k e n , sondern auf 
halbem oder d r e l v i e r t e l s Wege zum S c h e i t e r n bringen: d i e P f u e t z e , welche die 
f e i e r l i c h e Aufmachung zunichte macht, der T i n t e n k l e c k s auf dem muehsam 
volle n d e t e n Manuskript, das Huehnerauge, das den E i n s a t z fuers Vaterland 
v e r h i n d e r t , das Versagen der Stimme in e i n e r pathetischen Rede, das 
p l o e t z l i c h e Niesen, das eine Liebeserklaerung u n t e r b r i c h t . Der grosse Roman 
Vi s c h e r s , "Auch E i n e r " , den er a l s ueber S i e b z i g j a e h r i g e r s c h r i e b , handelt von 
diesen Z u f a e l l e n , und der a l l e f e i e r l i c h e n Momente stoerende Katarrh des 
Helden A.E. z i e h t s i c h a l s L e i t m o t i v durch d i e krause Handlung. Die Tuecke des 
Objekts s t e c k t im m a t e r i e l l e n Grund des menschlichen Lebens, in den Dingen, 
d i e s i c h gegen a l l e s Hoehere zu verschwoeren scheinen - so dass Vischer zwar 
den Glauben an einen Gott i n Frage s t e l l t , aber gewissermassen an den T e u f e l 
glaubt.36) Aber - und auch d i e s k l i n g t immer wieder an - d i e Tuecke des 
Objekts hat i h r e n psychischen Naehrboden, naemllch eben jene U n s i c h e r h e i t e n , 
jene "Bangigkeiten und Spannungen", von denen d i e Rede war. 

Auch i n der S t r u k t u r des Romans - f a l l s man d i e v e r w i l d e r t e Geschichte so 
nennen w i l l 37) - kehrt die V e r t r a c k t h e i t wieder, s i n d grosse Themen und 
N i c h t i g k e i t e n ineinander verschlungen. Die Haupthandlung wird unterbrochen 
durch eine i r o n i s c h e p r a e h i s t o r i s c h e P f a h l d o r f g e s c h i c h t e und durch die 
Erinnerungen des Helden, und d i e Erzaehlung muendet in d i e Wiedergabe seines 
umfangreichen Tagebuchs. In diesem Tagebuch taucht bezeichnenderweise auch das 
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Schwaben-Thema nochmals auf. "Meine s i e nun zu kennen, d i e s e Schwaben", h e i s s t 
es 38), und dann kommen die a l t e n und auch e i n i g e neue K r i t i k p u n k t e . S i e , d i e 
Schwaben, "meinen, s i e haben die Gemuetlichkeit gepachtet"; s i e tun s i c h v i e l 
zugute auf i h r e " B i e d e r k e i t " , a l s ob d i e Leute anderswo n i c h t auch bieder 
waeren; s i e haben d i e " F o r m l o s i g k e i t p r i n z i p i e l l gemacht". Aber diese 
problematischen Eigenschaften s i n d verschraenkt mit p o s i t i v e n , "Gutes und 
Schlimmes" s i e h t der Tagebuchschreiber, s i e h t V i s c h e r "verknaeuelt wie kaum 
irgendwo". In der folgenden Passage wird dieses Ineinander d e u t l i c h : 

"Nachdenkliches Wesen, v i e l T a l e n t , aber da s t e l l t s i c h das T und L um: Talent 
b l e i b t l a t e n t . Sind so gescheut wie nur irgend jemand, haben aber wie d i e 
Schildbuerger beschlossen, h e i m l i c h gescheut zu s e i n . W i l l n i c h t s heraus. Kein 
Zusammenleben, keine G e s e l l s c h a f t - denn verhockte Wirtshauskreise sind n i c h t 
G e s e l l s c h a f t -, k e i n Gespraech. Man t r i f f t f r e i l i c h im k l e i n s t e n Winkel 
v e r e i n z e l t u n t e r r i c h t e t e Menschen, wenn man s i e anbohrt, o f t und v i e l , - guter 
Verstand u e b e r a l l . Aber k e i n Gespraech, w i l l sagen k e i n g e s e l l i g e s , 
v e r b r e i t e t e s , Staedte durchfliegendes V e n t i l i e r e n neuer Dinge, d i e jedermann 
i n t e r e s s i e r e n . K ein warmes Wort, k e i n lebendiger I d e e n s t r e i t ueber neue 
Buecher, Theaterstuecke, Kunstwerke, aufregende p o l i t i s c h e E r e i g n i s s e oder 
Fragen. Scheint mir auch v e r s t o c k t e r Eigensinn zugrund zu l i e g e n , machen 
Ges i c h t e r , d i e sagen: j e t z t , w e l l jedermann davon s p r i c h t , w e i l a l l e Welt 
meint, davon muesse d i e Rede s e i n , j e t z t gerade e r s t recht n i c h t . Sind 
uebrlgens auch fremdenscheu, fremdeln." 

V i s c h e r und die Schwaben - manches in seinen C h a r a k t e r i s t i k e n i s t zeitgebun
den, i s t wohl auch auf ganz persoenliche Erfahrungen und E m p f i n d l i c h k e i t e n 
zurueckzufuehren. Aber v i e l e s hat Bestand und kehrt n i c h t nur - manchmal unter 
Weglassung des Negativen - in den spaeteren Versuchen der Stammescharak
t e r i s t i k wieder, sondern hat auch in e i n e r nuechternen Diskussion der 
p o l l t i s c h e n K u l t u r und der dominierenden M e n t a l i t a e t e n im deutschen Suedwesten 
seinen P l a t z . Vischers Verdienst l i e g t einmal d a r i n , dass er so f r u e h , dass er 
a l s e r s t e r e i n so d i f f e r e n z i e r t e s C h a r a k t e r b i l d entwarf. Zweitens: Er kam zu 
so einpraeg8amen und lebendigen Formulierungen, dass auch deshalb das spaetere 
Schwabenlob daneben v e r b l a s s t . D r i t t e n s : Er o p e r i e r t e n i c h t mit einem 
unveraenderlichen Wesen des Schwaebischen, einem b i o l o g i s c h begruendeten, 
unentrinnbaren Stammescharakter, sondern fuehrte d i e vorherrschenden 
Eigenschaften auf bestimmte s o z i a l e und k u l t u r e l l e Bedingungen - wie etwa d i e 
wuerttembergische B u e r o k r a t i e oder den E i n f l u s s des Pietismus - zurueck, d i e 
s i c h f r e i l i c h I h r e r s e i t s a l s nahezu unentrinnbar erwiesen. Und v i e r t e n s : B e i 
a l l e r zupackenden E i n d e u t i g k e i t s e i n e r Sprache h i e l t e r seine Argumentation 
o f f e n fuer Z w e i f e l und Gegenbeweise. Das d i a l e k t i s c h e Hin und Her, das 
Abwaegen von Gruenden und Gegengruenden, in dem er auch schwaebische Denkart 
sah, kam b e i ihm n i c h t zum S t i l l s t a n d . Und er beanspruchte n i c h t , das 
schwierige Problem e i n f u e r a l l e m a l geloest zu haben. In seinem Roman f a s s t er 
d i e Tagebuchnotizen ueber d i e Schwaben zusammen i n e i n e r F e s t s t e l l u n g , d i e man 
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wohl j e d e n f a l l s auch heute noch unterschreiben kann: "Summa: V o e l k l e i n schwer 
zu begreifen ..."39) 

* Vortrag im Sueddeutschen Rundfunk aus Anlass des 100. Todestages von 
F r i e d r i c h Theodor Vischer am 14. September 1887. 
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