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seule Revolution Fran^aise (p. 84). Homme de pensee, Fontane croyait ä la force des id^es. 

Pour lui comme pour Taine ou Renan, la decadence de la France etait d’abord une d&adence 

spirituelle. De meme, il estimait qu’il fallait s’opposer au socialisme par une ideologie 

adequate, non par la force, et que le röle de l’ecrivain etait d’harmoniser les contraires, non 

d’aggraver les oppositions sociales. Quant au probleme du roman historique, Fontane pensait 

que l’ecrivain devait se garder de faire interferer le präsent et le passe. Conformement a sa 

conception cyclique de l’histoire, il tenait pour seuls dignes d’etre traites par le romancier les 

themes et les evenements qui resurgissaient dans l’actualite.

G. Loster-Schneider presente en conclusion Fontane comme un esprit contradictoire et 

fluctuant en apparence, mais aussi fondamentalement comme le repr&entant d’une conception 

harmonieuse, pluraliste et bourgeoise de la societe nationale (p.261).

Jean Nurdin, Dijon

La bourgeoisie allemande. Un sifecle d’histoire (1830-1933), sous la direction de J. Droz, Paris 

(Les Editions Ouvrieres) 1986, 158 S. (Le mouvement social, juillet-septembre 1986, 136).

Mit diesem Themenheft des >mouvement social« über »Deutsches Bürgertum, 1830-1933« 

greift der Herausgeber, der Nestor der historischen Deutschlandforschung in Frankreich, 

Jacques Droz, nicht nur ein in der Bundesrepublik stark diskutiertes Thema auf, sondern 

möchte auch einen klärenden Beitrag zur Sonderwegsdebatte leisten. Das Heft bringt auf der 

einen Seite eine ganze Reihe Originalbeiträge von französischen Spezialisten der deutschen 

Geschichte, bringt auf der anderen Seite dem französischen Publikum die deutsche Forschung 

zu diesem Thema näher. Die deutsche Forschung wird durch einen allgemeinen Artikel Jürgen 

Kockas präsentiert, in dem er die besondere Entwicklung der deutschen Begriffe »bürger

lich«, »Bürgertum« und die besondersartige Rolle des Bildungsbürgertums innerhalb des 

deutschen Bürgertums erklärt. Gleichzeitig stellt sein Artikel dem französischen Publikum 

das Konzept eines der gewichtigsten bundesrepublikanischen Forschungsvorhaben zur Ge

schichte des Bürgertums im 19. Jh. vor. Die französischen Beiträge dagegen sind Spezialunter

suchungen, die sich alle um das Thema der Schwäche des bürgerlichen Liberalismus in 

Deutschland drehen. Jacques Droz, der der These von der besonders frühen Schwächung des 

Liberalismus in Deutschland eher skeptisch gegenübersteht, streicht in seinem Artikel über 

den Liberalismus und das Bürgertum im Vormärz die große Heterogenität und die fehlende 

Einheitlichkeit der politischen Vorstellungen des Bürgertums heraus und sieht daher auch 

keine einschneidende Schwächung oder Spaltung des bürgerlichen Liberalismus nach der 

Revolution von 1848/49. J.-M. Flonneau, der das Verhältnis zwischen preußischem Staat und 

Schwerindustrie zwischen 1840 und 1860 verfolgt, sieht die enge Kooperation zwischen 

beiden ebenfalls nicht als eine Unterwerfung von Industriellen unter den konservativen Staat 

und als einen Verzicht auf liberale bürgerliche Forderungen, sondern als eine politische 

Konstellation ohne Alternative, die den Interessen der preußischen Schwerindustrie voll 

entsprach. Pierre Ayqoberry verfolgt in seinem fundierten Artikel eines der wichtigsten und 

auch von Kocka herausgestrichenen Gegenargumente gegen die politische Schwäche des 

Bürgertums im deutschen Kaiserreich: die Rolle des Bürgertums in den deutschen Stadtver

waltungen. Sein Schluß ist ambivalent: Er betont auf der einen Seite die oligarchische Struktur 

der Stadtverordnetenversammlungen und die autoritäre Position der Oberbürgermeister, die 

sich in die politische Verfassung des Kaiserreichs voll einpaßten; auf der anderen Seite sieht er 

trotz aller berechtigten, zeitgenössischen Kritik auch die Leistungen dieser Kommunalverwal

tungen, besonders im Bereich der Stadtplanung und der Versorgungsleistungen, Rita Thal

mann behandelt in ihrem Artikel das Verhältnis des protestantischen, krichlich gebundenen 

Bürgertums zur Republik von Weimar. Sie schildert den Weg dieses Teils des deutschen
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Bürgertums von der Ideologie der politischen Neutralität am Vorabend des Ersten Weltkriegs 

bis zu den deutlichen Verbindungen mit völkischen Bewegungen und den positiven Bewer

tungen Hitlers in der Endphase der Weimarer Republik und weist immer wieder auf 

Unterschiede zwischen dem protestantischen Bürgertum in Deutschland und in den westli

chen Nachbarländern hin. In seinem Schlußwort nimmt Jacques Droz den roten Faden dieses 

Themenhefts noch einmal auf und argumentiert, daß es im ganzen zwar starke Kontinuitäten 

im deutschen Bürgertum zu einem autoritären und hierarchisch gegliederten Staat, aber nicht 

notwendigerweise zum Nationalsozialismus gegeben habe. Wie immer man zu den Thesen 

dieses Heftes im einzelnen stehen mag: Es ist ein positives Zeichen dafür, daß sich der 

angelsächsisch-deutsche Dialog über die deutsche Geschichte um eine andersartige, französi

sche Perspektive erweitert. Man kann nur hoffen, daß es nicht bei solchen Einzelzeichen 

bleibt, sondern mehr französische Arbeiten und Themenhefte zur deutschen Geschichte 

entstehen.

Hartmut Kaelble, Berlin

Pfälzer Lebensbilder, Vierter Band, hg. von Hartmut Harthausen, Speyer (Verlag der 

Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften) 1987, 276 p. (Veröffentlichungen

der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften in Speyer, 80).

Les foires de livres revelent actuellement un engouement pour les encyclopedies, les diction- 

naires et les publications biographiques. L’histoire thematique a porte bien des fruits, mais a 

quelque peu oublie le röle des individus. On constate un besoin de savoir replacer les 

personnalites dans leur epoque et de pouvoir retracer leurs propres activites. Le premier tome 

des »Pfälzer Lebensbilder« est paru en 1964; on ne peut que feliciter la Societe palatine 

d’encouragement des sciences ä avoir edite ce quatrieme tome avec dix biographies.

Pour chaque notice, le chercheur trouvera une bibliographie, parfois abondante avec le 

rappel des sources manuscrites, les editions de documents et les publications sur le personnage. 

Alois Geruch retrace longuement (p.9-60) la personnalite et la carriere du Pfalzgraf 

Robert III (1352-1410), eleve ä la royaute en 1400, qui eut une active »politique italienne«. 

Kurt Andermann tente de rehabiliter l’image de Hans von Dratt (1445-1503) qui a laisse dans 

la memoire commune le Souvenir d’un Raubritter (chevalier pillard) (p.61-83). L’auteur 

s’est efforce de situer son personnage dans le contexte de l’epoque. Les historiens de la 

medecine et de la botanique apprecieront la notice de Hans Reichert sur Tragus Bock 

(1498-1554). On ne peut que regretter que les responsables du »Nouveau Dictionnaire de 

Biographie Alsacienne« n’aient pas fair appel en 1984 ä ce chercheur pour lui demander de 

rediger la notice de l’auteur du si celebre Kräuterbuch. Alfred H. Kuby a evoque la figure du 

plus important representant du groupe mennonite du Palatinat au XVIII' siecle, celui de 

Johannes Naffziger (1713-1791/2) et la repression dont il a ete l’objet (p. 105-122). Hans 

Ammerich revele la carriere d’un grand pedagogue de Deux-Ponts, Georg Christian Crollius 

(1728-1790). Wolfgang Schlegel a consacre son texte ä Friedrich Müller (1749-1825) et 

decrit les heurs et malheurs de ce peintre et poete (p. 147-177). Le meme auteur evoque dans 

un second article (p. 179-204) l’historien Georg Weber (1808-1888) et sa conception de 

l’histoire qui rappelle quelque peu celle d’un Voltaire. La figure et l’oeuvre de geophysicien et 

meteorologue Georg von Neumayer (1826-1909) ont ete decrites par Hans Jochen Kretzer 

(p. 205-222). L’historien des sciences trouvera dans ce texte de nombreuses suggestions. Les 

pages d’Ernst Otto Bräunche (p. 223-248) sur Eugen Jäger (1842-1926) retiendront l’atten- 

tion de tous ceux qui s’interessent ä l’histoire politique et sociale de l’Allemagne contempo- 

raine. Oscar Poller a redige la demiere notice, celle sur Emst Christmann (1885-1974), 

professeur, historien du peuplement et de la toponymie et l’un des piliers du »Pfälzisches


