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tionsforderung anläßlich der Besetzung Bonns im Jahre 1797 über die Verführung einer 

minderjährigen spanischen Adeligen bis zur Anhäufung großer Massen von Reichtümern aus 

der okkupierten Iberischen Halbinsel.

Neben der detaillierten Darstellung der beruflichen Laufbahn und der Kriegszüge, an denen 

Jean de Dieu Soult maßgeblich beteiligt war, enthält die Biographie weite Passagen zum 

privaten Leben des Marschalls; sie tragen ebenfalls dazu bei, das bis heute in der Forschung 

bestehende Bild erfolgreich zu entzerren. Darüber hinaus bietet dieser Blick in die Privat

sphäre ein gelungenes Porträt einer der Oberschicht zugehörenden Familie Frankreichs in der 

ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Anhand der Quellen stellt die Verfasserin anschaulich dar, daß Jean de Dieu Soult nicht nur 

ein begeisterter Feldherr, sondern bereits in jungen Jahren ein passionierter Liebhaber von 

Antiquitäten war. Daneben stand seine große Liebe zu Büchern und seine entsprechende 

Sorge um Ausstaffierung der eigenen Bibliothek mit literarischen Klassikern, seine ungewöhn

liche Freude an medizinischen Traktaten sowie an seltenen Ausgaben oder kostbaren Einbän

den. Des weiteren betrieb er mit Enthusiasmus Pflege und Ausbau seiner Landsitze Villeneuve 

und Soult-Berg. Tatkräftige Unterstützung bei allen seinen Aktivitäten fand der Marschall 

durch seine Frau, die Solinger Kaufmannstochter Luise Berg (1771-1852); sie stand ihm bei 

allen Turbulenzen, die das Schicksal der Familie mehrfach beschied, treu und beharrlich zur 

Seite. Der Marschallin und den beiden den Eltern innig verbundenen Kindern Napoleon 

Hector und Hortense Josephine sind in der Biographie ebenfalls einige Abschnitte gewidmet. 

Durch die Fülle des dargebotenen Materials unterschiedlicher Provenienz ist somit eine Studie 

entstanden, die nicht nur aufmerken läßt, sondern auch Marschall Soult neben einer längst 

überfälligen Rehabilitation ein würdevolles Andenken verschafft.

Der lange Text ist mit etlichen Karten zur Illustration der militärischen Operationen und 

mit einer Vielzahl von anschaulichen Zitaten durchsetzt. Bedauerlicherweise jedoch werden 

die Fundorte der fleißig zusammengetragenen und publizierten schriftlichen Quellen nur 

summarisch in der Liste der benutzten Archive und Bibliotheken erwähnt, so daß es im 

Einzelfall schwer sein dürfte, den zitierten Wortlaut zu verifizieren. Die Autorin verzichtet 

somit bewußt auf die strenge Wissenschaftlichkeit ihres Textes und verleiht ihm damit 

stellenweise den Charakter eines historischen Romans.

Den Abschluß der Arbeit bildet ein umfangreicher und mit Sorgfalt zusammengetragener 

Personenindex sowie eine gute Auswahlbibliographie zu dem Sujet. Sie allerdings stützt sich 

hauptsächlich auf französischsprachige Literatur und einige deutsche Titel und läßt spanische 

und portugiesische Abhandlungen vermissen. Insgesamt dürfte die lesenswerte Biographie 

jedoch vielfältige Anregung für weitergehende Studien zu einem nie erschöpften Thema 

geben.

Sabine Graumann, Bochum

Stig Förster, Die mächtigen Diener der East India Company. Ursachen und Hintergründe 

der britischen Expansionspolitik in Südasien, 1793-1819, Stuttgart (Franz Steiner Verlag) 

1992, 416 S. (Beiträge zur Kolonial- und Überseegeschichte).

This ambitious and interesting work is a study of imperial expansion that tackles two 

worlds, those of activity in India and of decision making in London. It ranges more broadly 

than the title might suggest for, aside from the historiographical and methodological introduc- 

tion - a most accomplished chapter that engages with recent British scholarship and still finds 

space for Marx; the account of Britain’s Indian policy begins in the mid-eighteenth Century. 

Förster explains how, from his starting point in 1739, British policy interacted with the rivalry 

between the Indian rulers and did so in a period of rapidly changing alignments and fortunes. 

His chronological ränge therefore enables him to taken in all the Mysore wars, a valuable 



300 Rezensionen

inclusion that a rigid insistence on beginning in 1793 would not have permitted. He is also able 

to discuss the inner structure of Britain’s Indian policy from 1757 on, a ränge that throws light 

on the changes following the India Act of 1784.

Förster’s book is an account of a rapidly-developing imperial power, one in which a new 

stress on territorial gain was increasingly evident. In the 1780s, the attitude of the government 

had been considerably more cautious, more responsive to domestic political and financial 

considerations, and more aware of the sectional and often contradictory self-interest of 

commercial and industrial lobby groups, than might be suggested by any stress on a theme of a 

System of imperial or commercial advantage. This is made abundantly clear by the hesitation 

of the East India Company, both in London and Bengal, about getting involved in the Malay 

world. Francis Light’s success in establishing a position at Penang was more than matched by 

the Company’s refusal to heed his suggestions, and the requests from Malay princes, that 

Britain establish a presence elsewhere, and by its reluctance to help the Sultan of Kedah, with 

whom the Penang negotiations had been conducted, against his aggressive opponents. This 

reflected both a general reluctance, political and financial in origin, to take on commitments 

and a more specific unwillingness to challenge the Dutch position in the region and thus harm 

Anglo-Dutch relations in both Europe and Asia.

The India Act of 1784 declared that schemes of conquest and extension of dominion in India, 

are measures repugnant to the wish> the honour, and policy of this nation. This reflected 

widely-held views. In 1790 the conservative Earl of Fife noted, / have no ambition for 

extended dominions but only to manage what we have. In 1792 Lord Loughborough wrote to 

Pitt about gains from Mysore, It would be a satisfaction to many to find some distinct 

intimation that the value of these acquisitions was estimated rather by their importance as a 

safeguard to our old possessions than as an extension of territory, and that security not conquest 

was the object of our military operations.

Both in Europe and elsewhere, the principal motivation behind British policy was defensive, 

specifically anti-French. This took precedence over any interest in territorial or even commer

cial gains. In 1786 the Board of Control for India sent the Secret Committee of the Court of 

Directors instructions stating ... one universalprincipal... either in the present condition of the 

native powers, or in any future revolutions amongst them ... that we are completely satisfied 

with the possessions we already have, and will engage in no war for the purpose of further 

acquisitions. The Board added that if any native prince accepted European aid, Britain would 

back rival native rulers, but that also was a defensive provision.

War with France changed the Situation. Forward defence became far more important from 

1793, as the resilience and ambitions of first Revolutionary and later Napoleonic France 

became apparent, and as the defeat or loss of independence at the hands of France of formerly 

anti-French imperial powers led to concern about their navies and colonies. France conquered 

the United Provinces in 1795, leading Britain to seize her colonial bases, Malacca, Trincoma- 

lee, Galle, Padang, and Cape Colony all being captured or occupied that year. Napoleon’s 

invasion of Egypt in 1798 threatened not simply the Status quo in the eastem Mediterranean, 

but also the route to India. 1t was in these years of crisis that forward defence took on a new 

immediacy and can be seen clearly. It had been a factor in the previous years of peace, but the 

principal thrust of empire was war, war both as a means of gaining power and territory and as 

a precipitant of fear.

Förster’s valuable study is not the first to address this topic, but is, nevertheless, a very 

useful work that is alive to wider questions about the nature of imperialism. The archival ränge 

is especially impressive. Not only have British archives been used extensively, but Förster has 

also worked in the National Archives of India. A criticism can be made of the maps, while the 

discussion of Comwallis and the Third Mysore War would have benefited from consulting 

Cornwallis’ copious correspondence in the Public Record Office. P.J. Marshall has recently 

suggested that the war saw a move towards a new type of British imperialism, that in short war 
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with France was not the crucial issue. His essay opens the question as to whether the 

counterpointing of 1784-93 and 1793-1815 is valid, and that is one that Förster could consider 

at greater length.

Försters book will be required reading for all those interested in imperialism. It is the latest 

in a series of distinguished German works on the subject and has been handsomely produced 

by Franz Steiner Verlag. Förster deserves congratulation.

Jeremy Black, Durham

fitudes et documents II, 1990, Paris (Imprimerie Nationale) 1990, VIII-585S.; III, 1991, Paris 

(Imprimerie Nationale) 1991, VII-608S. (Histoire economique et financiere de la France, 

Comite pour l’histoire economique et financiere de la France).

Vom »Comite pour Phistoire economique et financiere de la France« des Ministeriums 

für Wirtschaft, Finanzen und Budget von 1989 an herausgegeben, hält die umfangreiche 

Zeitschrift »Etudes et documents« im II. und III. Band an dem Ziel fest, der französischen 

Finanz- und Wirtschaftsgeschichte auf den Grund zu gehen und vorzugsweise der Wirkung 

nachzuspüren, die der Staat im Mittelalter wie in der Neuzeit auf diesem Terrain zu nehmen 

verstand. Auf ein »menu varie« bedacht, erhält die Zeitschrift gleichermaßen den Grundsatz 

aufrecht, Aufsätze, die nicht nur auf Gelehrte von Ruf, sondern auch auf junge Wissenschaft

ler zurückgehen, Quellen und Dokumente aus den Archiven, die der Forschung neue Wege zu 

weisen vermögen, darüber hinaus Beiträge, die methodologische Aspekte betreffen, nebenein

ander zu stellen.

Die Aufsätze des II. Bandes beziehen sich auf die Art und den Umfang der indirekten 

Steuern in der generalite Riom und in der Provinz Auvergne zur Zeit Ludwigs XV., die 

ungewöhnlich starken Haussen an der Börse zu Paris, die die Jahre von 1851 bis 1856 und von 

1877 bis 1881 prägten. Sie gelten der Banque de France, die auf Anregung von Bonaparte 1800 

gegründet worden ist, und der Bankenkrise, die zu Beginn der dreißiger Jahre des 20. Jahrhun

derts um sich griff, ebenso dem wirtschaftlichen Aufschwung im Departement Indre von 1956 

bis 1964. In einem Aufsatz, der die anderen an Länge erheblich übertrifft, stellt Guy Antonetti 

die Krise von 1729 bis 1731 heraus, nach deren Ende die Wirtschaft - voran die Baumwollin

dustrie und die Metallurgie, der Steinkohlenbergbau und das Bauhandwerk - einen starken 

Aufschwung nahm, der unter Ludwig XVI. 1778 wieder zum Stillstand kam. Infolge eines 

gründlichen Studiums des Schriftgutes der Pariser Archive, gelingt es Guy Antonetti aufs 

beste, die Krisen der vorindustriellen Wirtschaft - die immer vom Ackerbau ausgingen - von 

denen abzuheben, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hereinbrachen, zu der Zeit, 

als die Industrie, nicht mehr die Landwirtschaft, den Rhythmus der Wirtschaft bestimmte.

In seinem aufschlußreichen Bericht, den bisher unveröffentlichte Dokumente vortrefflich 

ergänzen, geht Robert Julienne auf die Politik General Weygangs ein, den Marschall Petain im 

September 1940 zum delegue general du Gouvernement en Afrique fran^aise bestimmt hatte. 

Robert Julienne weist nicht nur auf die vielfältigen wirtschaftlichen Maßnahmen, deren 

Durchführung ihm im Range eines Inspektors der Finanzen oblag. Gleichermaßen stellt er die 

politischen Ansichten Weygangs heraus, die denen des Vichy-Regimes im großen ganzen 

gleichkamen.

Der umfangreiche Abschnitt »Documents« schließt zahlreiche Schriftstücke ein, in denen 

Ausschnitte der Wirtschafts- und Finanzgeschichte vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart 

widerscheinen. Er umfaßt aber auch Texte, die auf das Nationaleinkommen Frankreichs im 

JahrX - von 1801 auf 1802 - und die finanzielle Bedrängnis hinzeigen, unter der die 

Finanzbeamten vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges gelitten haben.

In dem Teil, der methodologische Probleme aufgreift, stellt Joel Felix vier Leitfaden vor, die 

auf das »Comite pour l’histoire economique et financiere de la France« zurückgehen. Sie


