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Kreuzberg, Bernhard Josef, Die politischen 
und wirtschaftlichen Beziehungen des Kur- 

staates Trier zu Frankreic in der 2. Halfte 

des 18. Jahrhunderts (Rheinisches 

Archiv, hrgg. von A. B ach und Fr. 

Steinbach, Heft 21) Bonn 1932.

Gowohl fur die politischen wie fur die wirt-

schaftlichen Beziehungen Kurtriers zu Frank-| 

reich bezeichnet der polnische Erbfolge-

krieg (1733—1738) einen Markstein. Im 

$raliminarfrieben von Wien am 3. Oktober 

1735 wurde beftimmt, das der Exhonig Stanis- 

laus Lesczynski, Schwiegervater des franzosi- 

schen Konigs Ludwigs XV., das Herzogtum 

Lothringen erhalten, Herzog Franz von L0- 

thringen aber mit dem Groszherzogtum T09- 

cana entf^dbigt werden sollte. Nac dem Tode 

von Stanislaus sollte Lothringen in voller 

Gounerdnitat an Frankreic fallen. Obwohl day 

erft mit dessen Tode im Jahre 1766 geschah.

Schwinden des Interesses an der Westmark 

auf seiten "sterreichs verhangnisvoll. Mit 

Recht hat Helmut (Soring (Die auswar- 

tige Politik des Kurfirstentums Trier ini 18. 

Jahrhundert vornehmlich unter Franz Georg 

von Schonborn, Heidelberg 1912) von einem 

|Zusammenbruch des Trierer Kur-

staates im polnischen Erbfolgekriege gespro- 

chen. Die viel bemerkte Reichstreue Kurtriers 

gegeniiber dem fran^bfif^en Imperialismus 

hat in Franz (Seorg ihren letzten markanten 

Vertreter. Schon fein Nachfolger Johann 

Philipp betont diese nicht mehr, so sehr er, 

wie der Verfasser eingehend nachweist, dem 

Reiche an^angt. Mehr als man bisher wuszte, 

ift dann Clemens Wenzeslaus ins franzisische 

Fahrwasser geraten. Die auf grindlichen archi- 

valischen Studien und ausgedehnter Literatur- 

kenntnis beruhende Arbeit ift als ein Werk

streng wissenschaftlichen Geistes zunachst der 

Wissenschaft zu dienen berufen, aber geradesetzte doch schon mit ber Besitzergreifung Lo-
thringens durch ben Gunftling Frankreichs im | darum geeignet, denen, die aus ber Vergangen-

Jahre 1736 eine durch die neue Lage geschaf- 

fene aktive Politik Frankreichs auf wirtschaft- 

lichem Gebiet ein, infofern ein enges Zusam- 

menarbeiten mit Kurtrier beginnt, um Lothrin- 

gen wirtschaftlic zu heben. Die Ergebnisse 

waren volle Salzhandelsfreiheit fur Frank- 

reich, formelle Aufhebung des Stapelzwanges 

ber Stadt Drier sowie des Wallerfanger Tra- 

verszolles, jahrelange Crorterung von Wirt- 

schaftsproblemen, Mosel-Saarregulierungspro- 

jekte, Wegebauplane, Zollvereinbarungen so- 

mie das gemeinfame Streben nac Abschlusz 

eines Handelsvertrages, ber, jahrelang erdr= 

tert, schlieszlich miszlang. Zunachst handelte ey 

sic bei dieser Politik Frankreichs darum, in 

Kurtrier und bariiber hinaus im Rheinland 

und in Niederdeutschland ben schon vorhan- 

denen Absatz zu erhihen, neue Absatzgebiete 

fur ben iberschusz fran^fif^er Produkte zu 

schaffen und vielleicht sogar fur gewisse Pro- 

dukte England und Deutschland ben Markt zu 

entreiszen, anberfeits Lothringen und die Pro- 

vinz ber drei Bistimer aus Kurtrier und dem 

iibrigen Deutschland mit ben notwendigen 

Rohstoffen und Fertigwaren billiger zu ver- 

sorgen. „Die Vorteile dieser Handelspolitik 

lagen entschieden auf Seite Frankreichs." Aber 

diese Wirtschaftspolitik verfolgt zugleich poli- 

tische Ziele. Sie sollte versuchen, „einen solc 

starken Einflusz auf Kurtrier zu gewinnen, 

dasz ber franzosische Kinig sic 

als Herr des Landes fii^len Ron-

heit noch immer nichts gelernt haben, die

Augen zu bffnen, welches Unglued fur die Be- 

wohner und fur das ganze Vaterland ein 

Kleinstaat an ber Grenze Frankreichs, zumai 

in einer Zeit ber wirtschaftlichen und politischen 

Schwache des Vaterlandes, ist.

Trier. G. Kentenich.

Theodor Zink, Deutsche VoIRsRunst, 

Band XII: Die Pfalz. Delphin-Verlag, 

Minchen. Preis: kart. RM 7.50, Ppbd. 

RM 8.50, Glw. RM 9.50.

Im Jahrgang 5, 1930 ber Trierer Zeitschrift 

war S. 132—134 eine Druckschrift besprochen, 

die einen Zweig pfilzischer Volkskunst behan- 

delte: Hausen, Pfalzer Eisengusz (1930). Nun- 

mehr liegt ein Buch vor, welches in Wort und 

Bild bie gefamte Volkskunst ber Pfalz um- 

faszt. Erschienen ift das Werk im Delphin- 

Verlag zu Minchen als 12. Band einer vom 

Reichshunstwart Edwin Redelob herausgegebe- 

nen Reihe landschaftlic georbneter Schilderun- 

gen ber deutschen Volkskunst. Die Bearbeitung 

ber pfalzischen Volkskunst lag in ben $anben 

des Konservators an ber Pfilzischen Landes- 

gewerbeanstalt zu Kaiserslautern, Theodor 

Zink, ber selbst die Unterlagen beschafft hatte 

durch bie von ihm feit 1922 im Auftrage der 

Landesgewerbeanstalt und mit Unterftiibung 

ber Behirden durchgefihrte Inventarisation 

ber Handwerksaltertimer und ber Volkskundene". Diesem Streben leistete bie traurige Ver-
ber Pfalz. In 231 Tafelbildern legt er einefassung des Reiches, bie Kurholn jahrzehnte- 

lang direkt zum Verbundeten von Frankreic

machte und Mainz Anlehnung an Preuszen
suchen liesz, Vorschub, fur kurtrier aber wurde durch Abbildungen, insbefonbere Grundrisse

mdglid)ft oollftanbige Sammlung von Werhen 
pfal^if^er Volkskunst vor, ber treffliche, auch

bie Aufgabe Lothringens und damit das und Aufrisse von Bauernhofen, unterftiityte
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Erlauterungen voraufgeschicht sind. Nicht alles schung wissenschaftlic begriinbetes Werk" gibt,

hat in Bildern wiedergegeben werden konnen.

Denn viele Werke alter Volkskunst sind heute 

verschwunden oder umgestaltet, vor allem

an dem neben dem Herausgeber eine Reihe

hervorragender Numismatiker, vor allem aber 

der Leiter des Berliner Minzkabinetts, N. 

Regling, mitgearbeitet haben. Am Schlusz(Begenftanbe, die zum Hausrat zu rechnen sind,

so der offene Kichenherd mit der Hahl, die | sind auf 28 Tafeln, alle bis auf die erfte nach 

nach der Heizplatte benannte „Take" oder „der Photographien hergestellt, die wichtigsten

Taken" in der anstoszenden Wohnstube, wie Minzbilder dargestellt. Selbstverstandlich ist 

ein solches Werh nur mit strenger Beschran-auch der diese als Warmespender ersetzende 

Kastenofen oder „Orgelofen", der wieder einen

Nachsolger fand in dem heute noch brauchlichen 

Saulenofen. Doc sind Takenplatten, die ent- 

weder als Herdplatten gedient hatten oder 

Bestandteile von Kastenofen waren, wie fie

Rung auf das Wichtige und Wesentliche durch- 

futyrbar gewesen. uber die Grundsatze, die da- 

fur maszgebend gewesen sind, ift im Vorwort 

das Notige gefagt. Aber wenn ausdricklich

ausgesprochen wird: „Keine Seite der Nu-

noch Jung-Stilling um 1778 in der Pfalz ge- mismatik wollen wir nernad)Riffigen", so barf 

sehen hat, in vier Abbildungen vertreten. Eine I doch wohl die Frage aufgeworfen werden, wes- 
dieser Takenplatten, gegossen 1734 im Eisen- halb denn Die Existenz der heltischen Minz- 

pragung fast voHig beiseite gelassen wird. Cin-
werh St. Ingbert, ift eine Herdplatte gewesen. 

Diese unter anderem auch von Fox in seiner 

Saarlandischen Volkskunde und von Hausen 

in der angegebenen Druckschrift abgebildete 

Platte ift, wie im Heimatmuseum zu Saar- 

briicken, so auch in der Sammlung des Pro- 

vinzialmuseums Trier vorhanden (abgebildet 

in den Heimatblattern „Unsere Saar" 3. Jahrg. 

Nr. 2, Sept. 1928, Seite 24). Die drei anderen 

Platten aber sind Ofenplatten, von denen zwei 

Pfalzer Erzeugnisse und daher auch von Hausen 

a. a. D. abgebildet sind; die britte Platte da- 

gegen mar aus Nassau eingefu^rt, denn nach 

ihrer Beischrift war fie im Eisenwerk von 

Lbhnberg, lahnaufwarts von Weilburg, ge- 

gossen.

mal, unter dem Stichwort „Potin", wird ge- 

sagt „eine Mischung... fur gewisse... aus 

sehr zinnreicher Bronze bestehende, gegoffene 

Reltische Minzen angewandt". Kleine 

Hinweise auf die Tatsache, das es keltische 

Minzen gibt, spirt man in einzelnen Artiheln, 

wie Elektron, Einstempelungen, barbarische 

Nachahmungen, aber eine wirkliche Berick- 

sichtigung dieser gallischen Minzpragung findet 

sich nicht. Und das ift doch eine etwas unzu- 

langliche Stellungnahme zu diesem eigenar- 

tigen Kapitel unseres Minzwissens. Auch in 

der Literaturibersicht fehlen die bekannten 

Hauptwerke uber dieses Gebiet ganzlich. Wenn 

die Herausgeber es absichtlich ausgeschlossen 

haben, etwa aus dem Grunde, dasz man ein 

solches Sondergebiet der Vorgeschichte uber- 

lassen wolle, die in Ebert’s Lexikon der Vor- 

geschichte (Band 6) unter dem Stichwort 

„Keltisches Minzwesen" einen knappen prak- 

tischen Artikel von K. Forer bringt, batte 

das im Vorwort ausgesprochen werden miiffen. 

Mancher Benutzer des Lexikons, namentlich 

am Rhein, in Siddeutschland, in Ofterreid) 

und in der Schweiz werden diese Licke

schmerzlich empfinden.

Trier.

Trier. J. B. Keune.

Friedrich Frh. v. &d)rotter, Wirterbuch 

der Minzkunde, Berlin, be Gruyter, 

1930. (Bb. 65,— RM.

Es soll hier nur hurz auf die erfreuliche 

Tatsache hingewiesen werden, dasz es jetzt in 

deutscher Sprache ein solches alphabetisches, 

„die ganze Numismatik umfassendes und im 

einzelnen nach dem heutigen Stande der For- E. Kruger.

Friedrich Back:

Ein Jahrtausend kunstlerischer Kultur am Mittelrhein

Darmstadt 1932

Verlag des historischen Vereins fur Hessen 

Preis gel). 5.— RM


