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Buchbesprechungen

Werner KONOLD: Oberschwäbische Weiher und Seen,
Teil 1: Geschichte, Kultur; Teil 2: Vegetation, Limnolo-

gie, Naturschutz. (Beihefte zu den Veröffentlichungen für

Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württem-

berg, Band 52) Herausgegeben von der Landesanstalt für

UmweltschutzBaden-Württemberg, Institut für Ökologie
und Naturschutz, Karlsruhe 1987. 634 Seiten mit 125 Ab-

bildungen. Kartoniert DM 45,-.
Hinrich Rahmann, Klaus Zintz und Michael Holln-

aicher: Oberschwäbische Kleingewässer, Limnologisch-
faunistische Aspekte zur ökologischen Beurteilung. (Bei-
hefte zu den Veröffentlichungen für Naturschutz und

LandschaftspflegeBaden-Württemberg, Band 56) 212 Sei-

ten mit Kennblättern für 31 Stehgewässer und zahlreichen

Abbildungen. Kartoniert DM 21,-
Im Zuge der Feuchtgebietskartierung und Schutzwürdig-
keitsprüfung von Feuchtbiotopen wurde 1981 vom Mini-

sterium für Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt und For-

sten der Forschungsauftrag Untersuchung zur landschafts-
ökologischen Bewertung von Kleingewässern und ihre Kartie-

rung in Oberschwaben an die UniversitätHohenheim verge-

ben, aus demnun ein dreiteiligesWerk über oberschwäbi-

sche Weiher und Seen entstanden ist. Sehr ausführlich

und an Hand vieler geschichtlicher Quellenbeispiele be-

schreibt Werner Konoid im ersten Band die Geschichte

deroberschwäbischen Stillgewässer, die größtenteils von

Menschenhand geschaffen wurden. Viele Nutzungsarten
sind im Zuge der Industrialisierung in Vergessenheit ge-

raten und somit auch die Weiher, die zu einem Großteil

verlandeten. Jahrhundertelange menschliche Eingriffe
führten also zu ihrem derzeitigen Zustand. Ein Anliegen
des Autors ist es deshalb, für die Bewertung der ober-

schwäbischen Feuchtgebiete eine geschichtliche Grund-

lage zu schaffen, da ohne diese Vorkenntnisse flächen-

und landschaftsbezogene und vor allem auch individuelle

Maßnahmen nicht abgeleitet werden können.

Im zweiten Band stellt Werner Konoid einzelne Weiher

und Weihergruppen vor, deren Werdegang und ihren

Wasserchemismus, vor allem aber auch die Artenzusam-

mensetzung der Pflanzen, die sie beherbergen. Der Autor

legt nach jeder Weiherbeschreibung die derzeitigen Ge-

fährdungsursachen dar und schlägt individuelle Maßnah-

men vor. Dies geschieht jedoch nicht nur nach ausschließ-

lich naturschützerischen Gesichtspunkten, vielmehr wird

die geschichtliche Vergangenheit der Weiher und ihre

derzeitige Bestimmung soweit möglich in die Planung
miteinbezogen. Daß Flechten als Bioindikatoren dienen,
ist zwischenzeitlich bekannt, ob auch Wasserpflanzen
einen Zeigerwert besitzen, bleibt nach den im zweiten Teil

des Bandes vorgestellten Untersuchungen umstritten, da

nur wenige einen ganz bestimmten Gewässertyp besie-

deln.

Als Ergänzung erschienen nun, ein Jahr später, die Lim-

nologisch-faunistischen Aspekte zur ökologischen Beurteilung
oberschwäbischer Kleingewässer von H. Rahmann, K. Zintz

und M. Hollnaicher. In der Aufmachung unterscheidet

sich dieser Band von den beiden anderen dadurch, daß

die Weiher in Form sogenannter «Kennblätter» vorgestellt
werden. Stichwortartig und unter der jeweiligen Rubrik

sind die Ergebnisse der früheren Untersuchungen sowie

die neuen, zoologischen Daten aufgelistet. Für einen er-

sten optischen Eindruck sorgen Fotografien, Skizze und

Lageplan des jeweiligen Weihers. Im zweiten Teil des

Bandes wird versucht, Kriterien zur Ökoindikation spe-
ziell kleiner stehender Gewässerzu entwickeln, da diebis-

lang angewandten Systeme nur zur Beurteilung großer
Seen und Fließgewässer herangezogen werden können.

Weiher unterscheiden sich in ihrer Biologie ganz wesent-

lich von großen Seen und Fließgewässern, und so scheint

es sinnvoll, auch für die kleineren Stehgewässer biologi-
sche Bewertungsmaßstäbe zu entwickeln, um rechtzeitig
erkennen zu können, wann Restaurierungs- und Sanie-

rungsmaßnahmen desWassereinzugsgebietes notwendig
sind. Nur sokönnen Kleingewässer, diese prägenden Ele-

mente der oberschwäbischen Landschaft, auf die Dauer

erhalten bleiben.

Astrid Waibel

ChristofEggenberger: Psalterium Aureum Sancti Galli:

Mittelalterliche Psalterillustrationen im Kloster St. Gal-

len. Jan Thorbecke Verlag Sigmaringen, 1987. 312 Seiten

mit 204 Abbildungen, darunter 17 farbige. Leinen

DM 112,-
Der Goldene Psalter, Psalterium aureum Sancti Galli, Codex

22 der Stiftsbibliothek St. Gallen, gilt als ein besonderes

Dokument der karolingischen Zeit. Die reich ausgestat-
tete, durchgehend mit Goldschrift geschriebene Hand-

schrift ist um 900 entstanden. Einzigartig ist der gute Er-

haltungszustand desPsalters und die Tatsache, daß er im-

mer an seinem Entstehungsort aufbewahrt wurde und

wird.

Der Bilderzyklus des Goldenen Psalters ist gutbekannt, ein-

zelne Miniaturen davon in allen Standardwerken abgebil-
det. Christoph Eggenberger zeigt durch bisher fehlende

detaillierte Beschreibungen und Analysen aller achtzehn

Miniaturen in dem vorliegenden Buch das Besondere des

gesamten Bildprogramms.
Die Untersuchungen ergeben, daß sich der Miniatur-Zyk-
lus in zwei Frontispizbilder und zwölf zum Teil mehrtei-

lige Psalmenbilder gliedert. Dabei spiegelt der Bilderzyk-
lus in einem allgemeinen Sinne das Kalenderjahr wider,
ist Abbild des menschlichen Lebens auf Erden und des Lebens

nach dem Tode, ganz im Sinne des Ganzheitsgedankens in den

Psalmen. Die Zwölfzahl der Psalmenbilder läßt sich zudem

zahlensymbolisch einordnen, wobei Eggenberger ver-

schiedene Gruppenaufteilungen anbietet.

Aufbauend auf kunsthistorische, historische und theolo-

gische Erkenntnisse vergleichter den Goldenen Psalter aus-

führlich mit zeitgleichen und älteren Psaltern, Reliefs,
Mosaiken, Fresken, Bibeln etc. Dabei wird deutlich, daß
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die Malermönche von St. Gallen auf die damals ausgear-

beiteten Darstellungen der Heilsgeschichte in ihnen zu-

gänglichen Kopien oder in Musterbüchern zurückgegrif-
fen haben. Die Abweichungen von den Vorbildern zeigen
aberauch, daß dieser Psalter ein eigenständiges Werk dar-

stellt, das in die Zukunft der ottonischen Buchmalerei

weist.

Die Bildauswahl und die imperiale Ikonographie läßt auf

die Bestimmung des Psalters schließen. Er war wohl aus-

schließlich für den klostereigenen Gebrauch bei hohen Be-

suchen geschaffen worden. Dargestellt werden mit zwei

Ausnahmen David und Szenen aus der Davids-Vita. Da-

vid wird hier gleichzeitig als rex, propheta und sacerdos

verstanden und steht mit der angestrebten Ähnlichkeit

zum Porträt Karls des Kahlen symbolisch für den karolin-

gischen Herrscher.

Ein wertvoller Bestandteil des Buches sind seine zahlrei-

chen ausgezeichneten Abbildungen des Goldenen Psalters

und der herangezogenen Vergleichsbeispiele. Eine aus-

führliche Bibliographie und ein Verzeichnis der erwähn-

ten Handschriften ergänzen die Arbeit.

Mit dem vorliegenden, gut verständlichen Werk er-

schließt Christof Eggenberger diese wertvolle Handschrift

und macht eine Gesamtwürdigung der künstlerischen

Ausstattung zugänglich.
Sibylle Setzler

Ursula Riechert: Oberschwäbische Reichsklöster im

Beziehungsgeflecht mit Königtum, Adel und Städten

(12. bis 15. Jahrhundert). Verlag Peter Lang Frankfurt a.

M. und Bern 1986. 468 Seiten und 3 Karten. Broschiert

sFr. 76,-
Im Mittelpunkt dieser erstaunlicherweise an der Freien

Universität Berlin entstandenen Dissertation steht die

Frage nach der reichsrechtlichen Stellung der Klöster

Oberschwabens und deren Entwicklung in nachstaufi-

scher Zeit bis ins Spätmittelalter. Die Verfasserin be-

schreibt zunächst, wie Oberschwaben in der Zeit der Stau-

fer zur «Königslandschaft» wird, die von Reichsstädten,
Reichsministerialität und königlichen Amtsträgern ge-

prägt ist. Begünstigt wurde diese Entwicklung durch den

staufischen Eigenbesitz bzw. durch das ihnen zugefallene
weifische Erbe; zudem stellte sich die häufige Anwesen-

heit der staufischen Könige in Oberschwaben einer Ver-

selbständigung einzelner regionaler Herrschaftsträger
entgegen. Entsprechend eng ist in diesem Raum auch die

Beziehung der Klöster zum König.
Am Beispiel der Klöster Weingarten (Benediktiner), Wei-

ßenau (Prämonstratenser) und Baindt (Zisterzienserin-

nen) untersucht Ursula Riechert dann, mit welchen In-

strumenten die Einbindung der Klöster in die Königsland-
schaft erfolgte und schließlich wie bzw. warum sich diese

in der nachstaufischen Zeit auflöste. Es gelingt der Auto-

rin nachzuweisen, wie allmählich der König als wichtig-
ster Faktor der klösterlichen Außenbeziehungen aus-

scheidet und die drei Klöster über die Reichsunmittelbar-

keit, die sich aus der ehemaligen engen Königsbindung
ergibt, zu einer gewissen Autonomie gelangen. Wichtiger
als der König werden für Weingarten, Weißenau und

Baindt der Ritteradel und die Reichstädte, die nicht nur

das innere Leben der Klöster mitbestimmen, indem sie

ihre Söhne und Töchter darin unterbringen, sondern auch

deren Unabhängigkeit garantieren oder gefährden, ihre

wirtschaftliche Entwicklung hemmen oder fördern. Un-

zulässig sind allerdings die Verallgemeinerungen der Au-

torin, das Übertragen der Verhältnisse dieser drei Klöster

auf andere, denn genügend Beispiele belegen auch für

Oberschwaben Sonderentwicklungen im Einzelfall.

Wilfried Setzler

Elisabeth Schraut (Hg): Die Comburg. Vom Mittelalter

bis ins 20. Jahrhundert. (Katalog des Hällisch-Fränki-

schen Museums. Band 3). Jan Thorbecke Verlag Sigmarin-
gen 1989. 280 Seiten mit 258 Abbildungen. Leinen

DM 46,-

Das 900 jährige Weihejubiläum der ersten Klosterkirche

1088 bot den Anlaß, die wechselhafte Geschichte der

Comburg, in der heute die Staatliche Akademie für Leh-

rerfortbildung untergebracht ist, in einer Ausstellung zu

würdigen, deren einer Teil im Hällisch-Fränkischen Mu-

seumin Schwäbisch Hall zu sehen war, derenanderer Teil

die Comburg selbst darstellte. Der vorliegende Band er-

schien als Katalog der Ausstellung. Ein besonderes Ge-

wicht legte die Ausstellung und mit ihr der Katalog auf die

bisher wenig erforschte Geschichte der Comburg im

19. und 20. Jahrhundert. Immerhin war diesem Zeitraum

mehr als die Hälfte der Exponate gewidmet.
Dem eigentlichen Katalogteil, der 251 meist auch abgebil-
dete Ausstellungsstückebeschreibt, istein rund hundert-

seitiger Aufsatzteil vorangestellt. In ihm skizziert zu-

nächst Rainer Jooß auf fünf Seiten die Geschichte des Be-

nediktinerklosters und Chorherrenstifts von der Grün-

dung 1078 bis zur Auflösung 1802. Ihm folgt Barbara

Nitschke mit einem Aufsatz zur Baugeschichte der Stifts-

kirche St. Nikolaus (1707bis 1715), einem Werk des Würz-

burger Baumeisters Joseph Greissing. Johannes Zahlten

beschreibt die barocke Ausstattung der Kirche sowie die

Grabmäler, Wappensteine und Epitaphien in der Groß-

comburg. Elisabeth Schraut schließlich zeichnet die Ge-

schichte der Comburg als Heimvolksschule von 1926 bis

1933 nach, als Festung des neuen Staates 1933 bis 1945 und in

der Nachkriegszeit bis 1950.

Zusammen mit der 1987 wieder aufgelegten, überarbeite-

ten Dissertation von Rainer Jooß über Kloster Comburg im

Mittelalterbildet der neue Katalogband ein beinahe gerun-
detes - das 19. Jahrhundert bleibt im Aufsatzteil unbe-

rücksichtigt - Gesamtbild der Comburger Geschichte.

Sibylle Wrobbel

Max SCHEIFELE: Die Murgschifferschaft. Geschichte des

Floßhandels, des Waldes und der Holzindustrie im

Murgtal. MitBeiträgen von Casimir Katz und EckartWolf.

(Schriftenreihe der Landesforstverwaltung Baden-Würt-

temberg. Band 66). Casimir Katz Verlag Gernsbach 1988.

521 Seiten mit etwa 120 Abbildungen, Karten und Skiz-

zen. Kartoniert DM 38,-
Das älteste Dokument der Murgschifferschaft ist die Schif-

ferordnungvon 1488 und gilt daherals ihre Gründungsur-
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