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verfolgungPate stand.Wenn schon frommeWaldenserzuHexern und Hexen«
diabolisiert» worden waren, so stellt sich die Frage, ob solches auch den gleichfalls
frommenTäufern geschehen konnte, zumal beide Glaubensbewegungen strukturelle

Ähnlichkeiten aufwiesen: Sowohl Waldenser wie Täufer verstanden sich als
Reformbewegungen,diekirchliche Hierarchien verwarfen und dieVerehrung von
Heiligen und – dementsprechend – Reliquien sowie das «sakramentale System»
S. 18) ablehnten. Beide waren aufgrund des auf ihnen lastenden Verfolgungs-

druckes gezwungen, sich heimlich zu versammeln; in beiden spielten Frauen als
Glaubenszeuginnen eine besondere Rolle,wobei sich diese Eigenheit vorwiegend
im frühen Waldensertum beobachten lässt. Solche Eigenheiten boten Angriffs-
flächen, die von katholischen und – im Falle der Täufer – auch lutheranischen
Polemisten genutzt wurden.

Eine zusätzliche Eigenart des frühen Täufertums waren charismatische
Führerpersönlichkeiten, deren Autorität auf «Visionen und einer speziellen Ver-
bindung zum Göttlichen» beruhte S.18),worin derVerfasser eine Parallele zu
angeblichen übernatürlichen Erfahrungen von Waldenserbrüdern sieht. In diesem
Zusammenhang fällt auch das Wort «schamanistisch» Beides, sowohl der Begriff
als auch die Vorstellung, die waldensischen Meister hätten bestimmte «
Ekstasetechniken» entwickelt, geht auf die Rezeption eines umstrittenen Aufsatzes von
Wolfgang Behringerzurück «Detecting the Ultimate Conspiracy,or how Waldensians

became Witches» in: Conspiracies and Conspiracy Theory in Early Modern
Europe. From the Waldensians to the French Revolution, hg. von Barry Coward
und Julian Swann. Aldershot UK, Ashgate, 2004, S. 13–34), dessen spekulativer
These wir uns nicht anschliessen können.

Natürlich soll ihre Adoption Gary K. Waites Studie nicht in Verruf bringen,
umso mehr, als der Autor imAllgemeinen abwägend und vorsichtig argumentiert.
In den untersuchten Räumen,d.h. in den Nördlichen und Südlichen Niederlanden,
in Süddeutschland ohne auf die Schweiz einzugehen) und im habsburgischen
Tirol, lässt sich nämlich keine Überlappung von Täufer- und Hexenverfolgungen
feststellen. Dieseerfolgten jeweils phasenverschoben,wobeidieVerfolgungsintensität

örtlich höchst unterschiedlich ausfiel.Am auffallendsten ist in dieser Hinsicht
der Paradigmenwechsel in den Niederlanden. Währenddem in den unter spanischer

Herrschaft verbleibenden Südlichen Niederlanden dieTäufer praktisch
ausgelöscht wurden, kamen die Verfolgungen in den Nördlichen Niederlanden nach
dem Abschütteln der fremden Oberherrschaft zu einem Ende. Was die Jagd nach
vermeintlichen Hexen betrifft, so scheinen diese in den Südlichen Niederlanden
dieTäufer alsVerfolgungsopfer abgelöst zu haben,währenddem inden Nördlichen
Niederlanden die Verfolgung von Hexen zusammen mit derjenigen von Täufern
abebbte.

Überblickt man sämtliche vom Verfasser berücksichtigten Untersuchungsräume,

so lassen sich zwei Modelle ausmachen:Entweder alternierten Täufer- und
Hexenverfolgungen zeitlich,oder aber die Bekämpfung der Hexen folgte derjenigen

der Täufer auf den Fuss, was en gros, zumindest in den von der Täuferbe
wegung berührten Gegenden, die Wiederaufnahme von Hexenverfolgungen in der
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts erklären mag, nachdem letztere nach dem
spätmittelalterlichenAuftakt vorübergehend «eingeschlafen» waren.Auf eine
bislang nicht beachtete Weise scheint also die Jagd auf Täufer diejenige auf Hexen
vorweggenommen, ja stimuliert zu haben, was der Autor u.a. mit den heimlichen
Täufertreffen erklärt,welche die Zeitgenossen an die vom Hörensagen vertrauten
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qui donne une large place aux prophéties le concernant, et le présente comme
monarque universel et porteur d’un espoir de pacification de l’Italie; après le
couronnement impérial de Charles Quint à Bologne en 1530, Borgia célèbre sa

domination en Europe et le compare aux empereurs romains. Dans l’ensemble
cependant, le jugement porté sur l’empereurest ambivalent,notamment du fait de
la complexité de la situation politique italienne, entre espoir de liberté de l’Italie
et nécessité de stabilité et de paix.A l’inverse, le pape Clément VII, dont le
comportement
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ambigu précipite le Sac de Rome en 1527, fait l’objet d’une critique
dure; Borgia s’en prend également aux moeurs corrompues de la Curie romaine.
Les années 1530, enfin, voient le déplacement du jeu politique et militaire européen

vers le bassin méditerranéen d’une part, la France et l’Allemagne de l’autre,
une évolution que l’on retrouve dans les Historiae. Borgia adhère à la propagande
impériale et soutient son programme de réforme de l’Eglise,à travers la convocation

du concile, et de croisade contre les Turcs. L’autre protagoniste de ces années
est Paul III, protecteur de Borgia, le seul pape sur lequel il porte un jugement
positif, présentant son accession au trône pontifical comme une occasion de renovatio

Urbis. Les derniers volumes, enfin, sont consacrés au concile de Trente et aux
espoirs de réconciliation de la chrétienté dont il est initialement porteur. Avec
l’échec du projet iréniste,c’est un monde qui disparaît; un nouveau climat culturel
émerge, marqué par la fermeture et la censure, et la publication de l’oeuvre de
Borgia devient impensable:il plonge alors dans l’oubli,qui est «peut-être la forme
de censure la plus efficace, parce que silencieuse et durable» p. 220).

Cet ouvrage représente une contribution importante à l’histoire culturelle,
politique et religieuse de la Renaissance italienne. E.Valeri y restitue tout d’abord
le milieu humaniste napolitain et romain,dont Borgia est un représentant de
premier plan;elle met en évidence une pratique historiographique qui perçoit le
présent à travers des catégories largement empruntées à la culture antique. Elle met
aussi en évidence les ambiguïtés de la position politique de Borgia, fervent partisan

de la liberté de l’Italie, mais qui se rend progressivement compte du caractère
durable de la domination espagnole et de sa contribution à la stabilité politique de
la péninsule. Enfin, elle présente une position religieuse hardie, critique envers
l’Eglise et lapapauté etproche d’Erasme.La force de l’ouvrage,portépar une
érudition admirable, est d’étudier de façon conjointe ces différents domaines et
d’effectuer un va-et-vient constant entre discours historique et contexte politique
et religieux, rappelant l’adage de Benedetto Croce: «toute histoire est contemporaine

» Bertrand Forclaz, Amsterdam

Gary K. Waite: Eradicating the Devil’s Minions. Anabaptists and Witches in
Reformation Europe, 1525–1600. Toronto, University of Toronto Press, 2007,
319 S.,13 Abb., 3 Karten.

Das Problem, das diesem Buch zugrunde liegt, ist ebenso neuartig wie potenziell

aufschlussreich: Lässt sich für das 16. Jahrhundert ein Zusammenhang
zwischen der Verfolgung von Täufern und derjenigen von Hexen herstellen? Damit
verbindet der Autor, Professor an der Universität von New Brunswick in Fredericton

Kanada), versuchsweise zwei Phänomene, die bislang getrennt behandelt
worden sind und die auf den ersten Blick kaum Gemeinsamkeiten aufzuweisen
scheinen. Ein historischer Präzedenzfall rechtfertigt jedoch diese Untersuchungsanordnung:

Es handelt sich um die gegen eine andere «Sekte» die Waldenser,
gerichtete Repression, die im frühen 15. Jahrhundert der aufkeimenden Hexen-
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