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ANZEIGEN NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

SCHWEIZERGESCHICHTE HISTOIRE SUISSE

Walter Marti, Sackstempel. Mit heraldischen Hinweisen von Paul
Boesch. Verlag Stämpfli & Cie., Bern 1964. 113 S., ill. — Das
Rittermuseum in Burgdorf besitzt eine einzigartige Sammlung von Druckstöcken,
mit denen man zur Zeit der bäuerlichen Selbstversorgungswütschaft die
Korn- und Mehlsäcke kennzeichnete. Es handelt sich bei diesen
Eigentumsmarkierungen nicht nur um Initialen und Nummern, sondern auch um
Familienwappen, die oft mit reizvollen Kartuschen umrahmt wurden.
Walter Marti orientiert den Leser einleitend über die Herstellung und die
Funktion der Säcke sowie über die Technik des Stempeldruckes. Im
reichbebilderten Hauptteil finden sich neben Abbildungen von bedruckten
Säcken und von Druckstöcken eine Reihe sprechender Stempelbilder, die
von Paul Boesch heraldisch erläutert werden. Das graphisch vorbildlich
gestaltete Buch bildet einen willkommenen Beitrag zur näheren Kenntnis
der volkstümlichen Gebrauchskunst.

Zürich Heinrich Burkhardt

Michael Schmid, Staat und Volk im alten Solothurn. Ein Beitrag zur
Prosopographie und zum Volkstum des fünfzehnten Jahrhunderts. Basler Beiträge
zur Geschichtswissenschaft, Bd. 95. Verlag Helbing & Lichtenhahn, Basel
1964. XIII u. 99 S. — Der Verfasser stellte sich die Aufgabe, kollektive
und individuelle Triebkräfte namhaft zu machen, welche das Wesen und
Werden des Stadtstaates Solothurn im Zeitraum zwischen dem alten Zürichkrieg

und dem Schwabenkrieg maßgeblich bestimmten. Zunächst legt er
dar, wie die Stadt sich zum Stadtstaat entwickelte und auf welche Weise
die einzelnen Herrschaftsgebiete erworben wurden. Darauf zeigt er an
einigen bezeichnenden Vorfällen auf, «wie weit kriegerische Aktionen und
Expansionspolitik ohne Wissen der Obrigkeit durchgeführt wurden und wie
sie sich ihnen gegenüber verhielt». Im dritten Kapitel macht er uns mit
der damals führenden politischen Oberschicht bekannt, die sich zum
überwiegenden Teil aus dem wohlhabenden Bürgertum rekrutierte. «Familientradition,

praktische Erfahrung und oft auch etwas Talent machten diese
Männer zu politischen, wirtschaftlichen und militärischen Führern. Viele
von ihnen sind die Ahnen der solothurnischen Patrizier des 16. und 17.
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Jahrhunderts gewesen.» Diesen «Führern» stellt Schmid im letzten Hauptteil,
der vor allem auch in volkskundlicher Hinsicht aufschlußreich ist, die

breite Schicht der «Geführten» gegenüber. Es handelt sich einerseits um
kriegerische Außenseiter und anderseits um Gesellenscharen, welche sich,
aus dem fremden Kriegsdienst zurückgekehrt, in der bäuerlichen und
bürgerlichen Welt nicht mehr zurechtfanden. Wenn auch das kriegerische
Treiben dieser Scharen den Gang der Entwicklung oft beeinflußte, so darf
doch, wie der Verfasser betont, ihre Bedeutung für die solothurnische
Expansionspolitik nicht überschätzt werden. Zum Abschluß macht uns der
Verfasser mit einigen wichtigen Zügen des Fest- und Alltagslebens im
spätmittelalterlichen Solothurn bekannt, indem er Quellen zitiert und
interpretiert, die sich unter anderem auf Fasnacht und Kirchweih, Glaube und
Aberglaube sowie auf die Soziologie und Psychologie des damaligen
Wehrwesens beziehen.

Zürich Heinrich Burkhardt

ALLGEMEINE GESCHICHTE HISTOIRE GfiNfiRALE

International Bibliography of Historical Sciences, vol. XXX, 1961, edited
by Michel FRANgois and Nicolas Tolu for the International Committee
of Historical Sciences, Lausanne. Paris, Armand Colin, 1964. In-8°, XXIV
+ 467 p.

Bibliographie annuelle de l 'Histoire de France, du cinquieme siecle ä 1939,
publiee par le Comite frangais des Sciences historiques. Annies 1953—1954.
Paris, Editions du C.N.R.S., 1964. In-8°, XLVIII + 900 p. — Annie 1963.
Paris, Editions du C.N.R.S., 1964. In-8°, LI+ 542 p. — On ne dira jamais
assez combien sont precieuses les grandes bibliographies courantes qui,
annee apres annee, recensent l'ensemble de la litterature historique sur le
plan international ou celui de chaque pays. Je me demande seulement si
ces vastes repertoües, dont l'elaboration est ä la fois ingrate et coüteuse,
sont aussi utilises qu'ils meritent de Fetre...

Depuis 1926, le Comite international des Sciences historiques fait paraitre
un utile repertoire annuel de bibliographie historique. Compte tenu de
l'interruption des annees de guerre (le volume XV, groupant les annees
1940—1964, n'a pas paru), le present volume, qui recense les publications
de 1961, est le trentieme de la serie. C'est aussi le plus epais, avec 7916
notices (dont certaines regroupent plusieurs etudes sur le meme sujet),
contre 7276 pour 1960, 7411 pour 1959. Mais ces quelque huit mille
references representent dejä une selection, puisque les quarante Comites nationaux

avaient envoye au Comite central de redaction (compose de MM.
Frangois et Tolu) pres de 14 000 fiches en tout. Ont ete elimines en effet les
publications de portee par trop limitee, ou n'apportant rien de neuf. Le
cadre de classement, qui comporte 186 divisions et subdivisions, a ete ici
enrichi de quelques rubriques nouvelles: urbanisme, peuplement, histoire
des sciences et des techniques (on s'etonne qu'il ait fallu l'attendre si long-
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temps), cinema. Comme d'habitude, Femploi de ce repertoire est rendu
plus aise et plus efficace par un index des auteurs et personnages et par un
index geographique.

Avant la guerre, l'eminent bibliographe Pierre Caron avait entrepris la
publication du Ripertoire bibliographique de PHistoire de France, dont le
dernier volume, paru en 1938, portait sur la produetion de l'annee 1931.
Mais il fallut attendre 1955 pour que le Comite frangais des Sciences
historiques, sensible ä l'absence fächeuse d'un instrument bibliographique courant
sur l'histoire de France, entreprit la publication de la Bibliographie annuelle
de VHistoire de France, dont un volume sortit de presse des lors regulierement,

portant sur la produetion de l'annee precedente. II parut cependant
opportun, en meme temps, de combler la lacune subsistant de 1932 ä 1954.
C'est pourquoi, parallelement ä la serie annuelle, une serie retrospective
est en cours, dont le premier volume vient de paraitre, consacre ä la
produetion des annees 1953 et 1954. Les deux series sont publiees avec le
meme plan de classement et pourvues des memes index (noms de lieux, de

personnes, matieres et table des noms d'auteurs). Ces volumes, de consultation

commode (le mot-vedette de chaque titre est imprime en caracteres
gras pour faciliter les recherches), sont d'autant plus precieux que l'«Histoire
de France» y est comprise dans un sens extensif et que nombre d'ouvrages
et de revues non frangaises ont ete retenus et depouilles. Avec plus de
16 000 notices pour les annees 1953—1954, pres de 9000 pour 1963, ces
repertoües peuvent etre consideres comme pratiquement exhaustifs.

Geneve J.-F. Bergier

Geschichte in Quellen. Band I. Altertum. Alter Orient — Hellas — Rom.
Bearbeitet von Walter Arend. Bayrischer Schulbuch-Verlag. München
1965. 912 S., 12 Abb. im Text u. 16 Taf. — Der vorliegende Band ist der
erste eines auf fünf Bände berechneten Dokumentenwerkes. Keine der
bestehenden Quellensammlungen kann sich in bezug auf den Umfang mit
der vorliegenden messen. Der Herausgeber konnte alle Lebensgebiete
berücksichtigen; das politische Geschehen, die sozialen Bewegungen, Religion,
Philosophie, Naturwissenschaft und Technik sind durch aufmerksam
ausgewählte kürzere und längere Quellenstellen belegt. Dem Geschichtslehrer
wird eine überreiche Auswahl geboten; die Notwendigkeit der Auswahl
kann sich nur befruchtend auf den Unterricht auswirken. An Entdeckerfreuden,

von denen die Einleitung spricht, wird es nicht fehlen. Wenn etwa
Herodot von den Sitten der Perser sagt: «Nie lassen sie ihr Wasser in einen
Fluß oder speien hinein, waschen auch nicht ihre Hände darin oder dulden,
daß es ein anderer tut. .» (S. 111); oder wenn Juvenal in seinen Satiren
das Elend des Großstadtlebens schildert: «Viel Geld kostet der Schlaf in
der Hauptstadt, das ist des Übels Kern! Allnächtlich rollen die Reisewagen
durch enger Gassen Gewinkel. » (S. 667). Die Texte werden laufend
kommentiert. Im Anhang wird ein Nachweis der benutzten Übersetzungen
geboten; ein alphabetisches Verzeichnis der griechischen und römischen
Autoren, ein Personen- und Sachregister erschließen die Masse der
abgedruckten Texte.

Schaffhausen Karl Schib
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Karl Langosch, Lateinisches Mittelalter. Einleitung in Sprache und
Literatur. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1963. In-16, 96 p.
— En composant cette introduetion ä l'etude du latin medieval, M. K.
Langosch s'est propose d'abord de montrer la place et la valeur propres
d'une langue et d'une litterature trop souvent meconnues au profit de la
litterature latine et des litteratures nationales; il a voulu en outre fournir
aux medievistes un instrument de travail pratique et une introduetion aux
etudes medievales. En fait ce manuel se presente comme une bibliographie
methodique qui obeit au plan suivant: 1° caracteres du latin medieval;
2° moyens de transmission: manuscrits, bibliotheques, ecriture...; 3° langue;
4° litterature.

On comprendra mieux Futilite de ce petit livre par un exemple. Le
chapitre consacre ä la langue traite successivement des fondements
historiques, de l'orthographe, de la grammaire, de la prosodie, de la morphologie,
de la syntaxe, du vocabulaire; ces paragraphes sont assortis d'exemples;
pour la syntaxe, M. Langosch examine la Situation du verbe, du comparatif,
du pronom, de la conjonetion, de la preposition, du mode. Chaque chapitre
comporte sa propre bibliographie oü les travaux les plus recents sont indi-
ques. On regrettera ici et lä quelques lacunes, notamment dans la rubrique
des dictionnaires; d'autre part on aurait aime trouver une liste des princi-
pales revues d'histoire medievale. Ces remarques, toutefois, ne sauraient
diminuer la reconnaissance que nous devons ä l'auteur de ce precieux petit
manuel.

Geneve Paul Rousset

Michael Mitterauer, Karolingische Markgrafen im Südosten. Fränkische
Reichsaristokratie und bayerischer Stammesadel im österreichischen Raum
(Archiv für österreichische Geschichte, 123. Band), Verlag Hermann Böhlaus
Nachf., Wien 1963. XXVI u. 273 S. — Für die allgemeine Geschichte ergibt
sich aus den sehr detaillierten genealogischen Untersuchungen, daß nach
dem Sturze Tassilos 788 zunächst Königsboten in den östlichen
Grenzgebieten herrschten. Erst Ludwig der Deutsche führte die GrafSchafts
Verfassung ein. Eine Gruppe fränkischer Adeliger aus dem Main-Rheingebiet
bildete seine Hauptstütze. Sie erwies sich aber in der Zeit der Wirren als
unzuverlässig, da die Reichsaristokratie sich mehrheitlich auf die Seite
Lothars stellte. Deshalb zog Ludwig nachher bayrische Geschlechter stärker
zur Verwaltung und Regierung heran, doch zeigten sich bald Ansätze zur
Dynastiebildung, weshalb dann Ludwig diese Macht der Großen zu brechen
suchte. Mit dem Königssohn Karlmann kamen wieder fränkische Adelige
ins Land. Es folgten Erhebungen des einheimischen Adels gegen Karlmann,
bald auch der Zusammenstoß zwischen König Ludwig und seinem Sohn
Karlmann. Nach der Aussöhnung wurden die Franken weitgehend durch
Bayern ersetzt, doch schwächten Sippenkriege diese Adelsgruppe, und auch
die Auseinandersetzung zwischen Arnulf und Karl dem Dicken wird von
dieser Seite her neu beleuchtet. Entscheidend war jedoch die zunehmende
Verschmelzung zwischen alter Reichsaristokratie und altem Stammesadel,
zwischen fränkischen und bayrischen Familien. Durch diese «Provinziali-
sierung» des Adels entstand ein neuer Stammesadel. Die zunehmende Dy-

276



nastiebildung zeigt das Sinken der königlichen Macht. Ein wesentliches

Ergebnis darf darin erblickt werden, daß der Verfasser genealogisch die

Kontinuität von der Karohnger- zur Ottonenzeit aufzuzeigen vermag.
Über den genealogischen Teil mögen einige Bemerkungen genügen.

Mitterauer ist sich der Gefahren auch der modernen Genealogie bewußt.

Sorgfältig zieht er Namenbildung, Ortsnamen, Besitz, Amtsnachfolge,
Beziehungen zu Klöstern und Bistümern, Zeugenreihen, Gedenkbucheinträge
und anderes für seine genealogischen Kombinationen heran. Stärker als

etwa die Tellenbach-Schule sucht er auch wieder die Ergebnisse in Stammtafeln

darzustellen. Vieles muß notwendigerweise hypothetisch bleiben, und

man kann sicherlich verschiedener Meinung darüber sein, wieviel
übrigbleibt, wenn man dies oder jenes Argument ablehnt.

Der große Wert für die ganze karolingisch-ottonische Adelsgeschichte

liegt darin, daß Mitterauer all seine Überlegungen, auch die hypothetischen,
festhält. So ist in erster Linie ein Arbeitsbuch, ein Nachschlagewerk
entstanden, an dem keiner vorbeigehen kann, der sich mit genealogischen Fragen

des früheren Mittelalters befaßt. Viele Probleme bedürfen zweifellos
der Nachprüfung, manch überraschende These wird zu neuer Forschung
führen oder Widerspruch herausfordern. Mannigfaltige Anregung wird auf

jeden Fall von diesem Werk ausgehen, dessen sorgfältiges Register die

Benützung wesentlich erleichtert.

Troqen Otto P. Clavadetscher

Reinhard Schneider, Brüdergemeine und Schwurfreundschaft. Der
Auflösungsprozeß des Karlingerreiches im Spiegel der Caritas-Terminologie in den

Verträgen der karlingischen Teilkönige des 9. Jahrhunderts (Historische
Studien, Heft 388). Matthiesen-Verlag, Lübeck und Hamburg 1964. 187 S. —
Da die turbulenten Ereignisse des 9. Jahrhunderts, welche im Vertrag von
Verdun gipfelten, die Geschicke Europas für Jahrhunderte bestimmt haben,

ist jeder Versuch zu begrüßen, von neuen Gesichtspunkten aus in diese

Epoche hineinzuleuchten.
Die rege diplomatische Tätigkeit (mindestens 87 Königstreffen zwischen

840 und 855) fand ihren Niederschlag in zahlreichen Verträgen, in deren

Gedankenwelt «Caritas» eine zentrale Steüung einnahm. Der christliche

Begriff ist stark von Cyprian beeinflußt, im profanen Bereich bezeichnete

er die germanische Brüdergemeine und war Hauptinhalt der fränkischen
Schwurfreundschaft. Der Versuch zu einer christlichen Interpretation dieser

Brüdergemeine in der Zeit Ludwigs des Frommen schlug fehl. Christliche
und profane «Caritas» blieben getrennt, doch fanden Überlagerungen und
Verschmelzungen statt. Schwurfreundschaftliche Beziehungen
«zwischenstaatlichen» Charakters überlagerten immer mehr die Brüdergemeine. Da
die an sich bestehende Brüdergemeine immer mehr eidlich bekräftigt wurde,

konnte sie schließlich als amicitia angesehen werden. Amicitia ist bereits

Ausdruck des Trennungsdenkens, und so spiegelt sich der karolingische
Auflösungsprozeß in der Zurückdrängung der Brüdergemeine. Diese war
nicht stark genug, im 9. Jahrhundert die divergierenden Teile zusammenzuhalten;

dazu hätte es einer starken Persönlichkeit bedurft. Dies die

wesentlichen Ergebnisse der Abhandlung.
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Den Hauptergebnissen kann man zweifellos zustimmen, doch sind — wie
bei allen terminologischen Untersuchungen aus relativ quellenarmen Epochen

— Vorbehalte über die Aussagemöglichkeiten der Quellen am Platz.
Die wükliche Bedeutung eines Begriffs läßt sich eben nicht durch den
Vergleich von Quellenstellen verschiedener, oft unbekannter oder unsicherer
Autoren gewinnen, sondern nur durch eine Analyse verschiedener Schriften
und Belegstellen des gleichen Autors. Auch der Verfasser ist sich bewußt
(etwa S. 141, 144, 152), daß hinter dem Begriff nicht immer derjenige
Gehalt steckt, den er ihm in den theoretischen Erörterungen zugewiesen hat
(«theoretische Fundgruben — faktisch Fassaden», S. 152). Verschiedentlich
wird nur eine Auswahl aus den Belegen geboten, wo es gerade auf
Vollständigkeit ankäme. Noch nicht das letzte Wort gesprochen ist auch über
das Eintrittsrecht in der Karolingerzeit; Schneiders Schlüsse sind jedenfalls
nicht zwingend.

Wertvoll ist der Exkurs über den «primogenitus», liegen hier doch die
Wurzeln der Unteilbarkeitsidee. Ebenso dankbar sind wir für die als Anhang
beigegebene Liste der karolingischen Königstreffen des 9. Jahrhunderts.

Trotz den angemeldeten Vorbehalten gegenüber solchen terminologischen
Untersuchungen darf die Abhandlung Schneiders als wichtiger Beitrag
zur Geschichte des 9. Jahrhunderts bezeichnet werden. Wer die heutige
Diplomatie etwas verfolgt, kann ja nicht erwarten, daß damals Begriff und
Inhalt einander immer entsprochen hätten!

Trogen Otto P. Clavadetscher

Hans Jänichen, Herrschafts- und Territorialverhältnisse um Tübingen
und Rottenburg im 11. und 12. Jahrhundert. 1. Teil: Die freien Herren. Verlag
Müller & Gräff, Stuttgart 1964. VIII+ 91 S., 111. (Schriften zur
südwestdeutschen Landeskunde, 2.) — Der Verfasser untersucht die Edelfreien
von Hurningen, denen er den bisher zugewiesenen Grafentitel aberkennt,
sowie die Verteilung ihres Besitzes, ihre Erben und Verwandten. Um Stand,
Ansehen und Einflußmöglichkeiten des Geschlechtes zu erläutern, vergleicht
er es mit den Edelfreien von Grumbach, die irgendwie näher mit denen von
Hurningen verwandt waren. Dann werden die Anfänge der Kreuzlinger
Herrschaft in Wurmlingen und Ehingen dargestellt und anschließend die
Beziehungen des Sülchgaus zur Innerschweiz über den hl. Meinrad und die
Grafen von Froburg und die Herren von Rottenburg. Neue Fragestellungen
und das Aufweisen der Verbindungen, die vom oberen Neckar zum Bodensee,

zur heutigen Nordschweiz und zum damaligen Mittelpunkt Schwabens,
Konstanz, bestanden, eröffnen neue Erkenntnisse. Jänichen weist für das
Altsiedelgebiet nach, daß Burg- und Ortsnamen auch in nichtbesiedelten
Gebieten noch im Hochmittelalter regelrecht übertragen werden. So kann
er Rottenburg am Neckar und Rothenburg im Luzernischen geschichtlich
zusammenbringen.

Brig Louis Carlen

Dietrich Claude, Topographie und Verfassung der Städte Bourges und
Poitiers bis in das 11. Jahrhundert. Historische Studien Heft 380.
Matthiesen-Verlag, Lübeck und Hamburg 1960. 196 S. u. 2 Pläne. — Am Beispiel
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von zwei französischen Städten mit besonders reicher Quellenüberlieferung
erörtert der Verfasser die gewichtigsten Fragen der frühmittelalterlichen
Stadtgeschichte. Bourges und Poitiers reichen als städtische Siedlungen in
die keltische Zeit zurück; beide Städte wurden im 4. Jahrhundert Bischofssitze.

Geeignetere Beispiele zur Untersuchung der Kontinuität hätten sich
nördlich der Alpen kaum finden lassen. Der Verfasser konnte der
keltischrömischen und der römisch-mittelalterlichen Kontinuität nachspüren. Für
Bourges stellt er fest, daß sich der keltische Stadtplan bis in die Gegenwart
erhalten hat, während der Stadtplan Poitiers einwandfrei römischen
Ursprungs ist. Keltische Tempel werden bis in die Spätantike weiterbenützt.
Es ist uns keine Arbeit bekannt, in der das Problem der Kontinuität so

gründlich und mit so viel Erfolg behandelt worden wäre. Die topographische
und kirchliche Kontinuität liegt als unbestreitbare Tatsache vor, und für
Bourges deutet der Verfasser sogar ein Weiterleben spätantiker
Verfassungselemente an: «Es scheint, als ob in Bourges eine Klasse von
Grundbesitzern stets politische Funktionen ausgeübt habe. Möglicherweise haben
wir hier den nördlich der Alpen bisher einzigen Fall von verfassungsgeschichtlicher

Kontinuität vor uns.»
Die Fülle der verfassungs- und wirtschaftsgeschichtlichen Ergebnisse,

die auf umfassender Quellen- und Literaturkenntnis beruhen, sollen hier
nur andeutungsweise erwähnt werden. Die Geschichte der städtischen
Topographie wird immer wieder aus dieser Arbeit bereichert werden.

Schaffhausen Karl Schib

Jean Monlaü, Les Etats barbaresques. Paris, Presses universitaires de

France, 1964, 127 S. (Coli. «Que sais-je?», Nr. 1097.) — Unter den dem
Rezensenten bekannten Publikationen der Reihe ist die vorliegende zweifellos

eine der überzeugendsten. Gewiß mag die äußere Begrenztheit des
Themas die Darstellung im vorgegebenen beschränkten Rahmen erleichtert
haben. Jedenfalls wird jeder der wesentlichen Aspekte des Problems einer
einläßlichen Analyse unterzogen. Der machtpolitische: die immer einseitigere

Hinwendung Kastiliens zum Atlantik, die fortschreitende Emanzipation

der Korsarenstädte von der sich zurückziehenden osmanischen Macht
leiten gegen Ende des 16. Jahrhunderts die kommerzielle Blüte der
Piraterie, das Auftreten der atlantischen Seemächte im 17. ihren Niedergang
ein. Der wirtschaftliche: die geringe Verflechtung dieser Städte mit der
Binnenwirtschaft des Hinterlandes; ihre engen Wechselbeziehungen mit
dem westeuropäischen Raum — Abhängigkeit für die Ausrüstung der
Schiffe wie für die Verwertung der Prisen. Der sozialgeschichtliche: die
Prüfung der Bevölkerungsschichtung besonders Algiers hinsichtlich der
landfremden Herkunft der dynamischen und auch politisch maßgeblichen
Gruppen wie auch der Sklaven.

Bei ah dem wird der Leser nie mit bloßen Behauptungen abgespiesen,
sondern jede Aussage wird sorgfältig begründet, und ausgewählte Beispiele
werden vorgelegt. Um so bedauerhcher ist darum, daß die Reihe keine
direkten Verweise zuläßt.

Wetzikon Hans Meßmer
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